
F SCHICH DES
BISTUMS GENSBURG

Herausgegeben VOIN (Je0Or Schwaiger, Joseph Staber (T);
Paul Maı ar|] Hausberger

Band 16 1982)
Biıschot Graber: Johann Mıchael Saıuler, Biıschot VO] Regensburg. Hırten-
WOTrT ZU 150 Todestag 20 Maı 982 Schwaiger: Dıie katholische
Kırche Bayerns zwıschen Autklärun und Erneuerun G.Schwaiger:
Der Jun Saıler. G.Schwaiger SalA[ trühe Lehrtätigkeit In Ingolstadt
und IDJ ıngen. H. Marquart: Saıiler der Unıversität Landshut.

Hausberger: Saılers We ZUT Bıschotswürde. P. Maı Johann Miıchael
Saılers Wırken als Weihbisc of und Bischot 1mM Bıstum Regensburg. a | Se1-

er Fürstbischof Clemens Wenzes-ler‘ aılers Hırtenbriet tür den Augsbu
laus VO  _ achsen (1783) K. Feıereıs: 1e Reliıgionsphilosophie Saılers.

Wachinger: Dıie Moraltheolo 1e Johann Mıchael aılers. Baumgart-
C' Johann Miıchael Saıler als astoraltheologe und Seelsorger. J. Hof-
meıer: Der relı dago ısche Ansatz ın der FErziehun slehre Johann
Michael Saıler gionsü( Pro ST} Dıiıe 1tu 1e ın Saılers e])ı 1081# F.G. Friemel: Johann Michael Saıler p dıe getreNNtLEN rısten.

C  CScharnagl!: Saıler und Proske. Neue S(& der Kırchenmusık. Appel
ett]! in ıhrem Brietwechsel.Johann Mıchael Saıler und Johann eorg

Band 17 1983)
Studıen ZU!r Kırchen- und Kunstgeschichte Regensburgs.Y Band 18 1984)

Maı Unı Popp ] )as Regensburger Viısıtationsprotokoll von 508
K . Hausber Der Karl Borromaus seıne Verehrung 1mM Bıs-

Regens urg P. Maı DDer Orden der Paulaner ın der ber talz
Hausberger: Klemens Marıa Hotbauer 5118 und die kat olısche

Restauration In Osterreich. Schwaiger: Kontinuiltät 1mM Umbruch der
e1iL

Band 19 (1985)
Röhrer-Ertl Der St. Emmeram-Fall. H. Schlemmer: Eıne arockeSM A 3a  M  S Benedictusviıta als Bıldpro ] AITIlI1l 1M Retektorium der ehemalı Reichsab-

teı St. Emmeram ın Re C115 ur — —=M. Feuchtner: St. Eberhar — Erzbischot
\ VO:  - Salzburg. SC mıd Die Anfänge des Klosters Pettendorft. Ha-

Der Teutelsbanner und Wunderheiler Johann oseph Gafßner
(1727-1779). Maı 100 Jahre Knabenseminar St. Wo fgang in Strau-aun

ing.WL
d

Band 20 1986)
Schrott: Die Hıstoriogra hısche Bedeutung der Waldsassener Fundatıo-

165 Ku Die Domuinı anerkırche ın RKe ensburg. Studıen ZUuU! Archıi-
tektur der Bettelorden 1M 13 Jhdt. 1n Deutsch aMı Weber Konrad V.

Megenberg, Leben und Werk Klemm Studien ZU Glockenturm VO'  -
St. Emmeram Regensburg. T, Emmerig: Wolfgang Joseph Emmerig
(1772-1 839) Sauer: Pastorale Bemühungen 1mM Bıstum Regensburg
den Gemeindegesang In der Meiteijer 1mM 20. Jahrhundert.

Band 21 1987)
Herrmann: Fın Mırakeltraktat des 14 Jahrhunderts 15 Kloster Wald-

S4aSssScCH P. Maı Das Regensburger Vısıtationsprotokoll VONN 526
O.Schmidt Beıträge Zur Reformationsgeschichte Amber Schar-

Braun:—— —. 150 Jahre Regensburger LDomor Sulzbacher
Ka ender (1841-—-1915). Maı 75__ .[\. Katholischer Ju endfürsorge-
vereın 1m Bıstum Re ensbur praeiıschmann: Der Bun Neudeutsch-
and In Ostbayern rend CT NS-Zeıt. FEın Bericht.u

Band '° (1988)
Loichinger: Melchijor Diepenbrock. Seine Jugend und seın Wıirken 1m

Bıstum Regensburg /98-—-1845).
Band l (1989) 11 1990)

Lebensbilder der Geschichte des Bıstums Regensburg.
Band 25 (1991)

ılz. Dıie Mınderbrüder VON St Salvator ın Regensburg (1226-1810).
Band 26 1992)

D. O’Riain-Raedel: L)as Nekrolog der ırıschen Schottenklöster.
Schrott: Dıie Altäre des Klosters Waldsassen 1M Miıttelalter. Popp

Das Register carıtatıvı subsid:; des Johann VO)! Trebra (1482) Möckers-  Knr
hofft: Passıons rOzession und Passıonsspiel 1mM Bıstum Regensburg 1mM Spat-
barock. chwaiger: Dıie Statusberichte ber das Bıstum Regensbur
VOIN 824 und 835 K. Hausbe „Ach, Landleute können S1C
ar nıcht heltenBEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES  BISTUMS REGENSBURG  Herausgegeben von Georg Schwaiger, Joseph Staber (+),  Paul Mai und Karl Hausberger  Band 16 (1982):  Bischof R. Graber: Johann Michael Sailer, Bischof von Regensburg. Hirten-  wort zum 150. Todestag am 20. Mai 1982. — G.Schwaiger: Die katholische  Kirche Bayerns zwischen Aufklärun  und Erneuerung. - G.Schwaiger:  i  Der junge Sailer. - G.Schwaiger: Sai  f  rs frühe Lehrtätigkeit in Ingolstadt  und Dillingen. — H.Marquart: Sailer an der Universität Landshut. —  &® e  n  K. Hausberger: Sailers Weg zur Bischofswürde. — P. Mai: Johann Michael  Sailers Wirken als Weihbischof und Bischof im Bistum Regensburg. — J. Sei-  rger Fürstbischof Clemens Wenzes-  ler: Sailers Hirtenbrief für den Augsbu  D  Y  laus von Sachsen (1783). — K. Feiereis:  ie Religionsphilosophie Sailers. —  B. Wachinger: Die Moraltheologie Johann Michael Sailers. — K. Baumgart-  ner: Johann Michael Sailer als Pastoraltheologe und Seelsorger. —- J. Hof-  “  meier: Der reli.  dago  ische Ansatz in der Erziehungslehre Johann  Michael Sailer:  gio_ns  M  Pro  $  st:  Die Litu  ije in Sailers  eligiosıtät. —  D  .  F.G. Friemel: Johann Michael Sailer un  f  die getrennten Christen. —  D  e  M  A.Scharnagl: Sailer und Proske. Neue W  6  e der Kirchenmusik. — B. Appel:  ettl in ihrem Briefwechsel.  Johann Michael Sailer und Johann Georg  Band 17 (1983):  v  Studien zur Kirchen- und Kunstgeschichte Regensburgs.  Ü  Band 18 (1984):  E  P. Mai und M. Popp: Das Regensburger Visitationsprotokoll von 1508. —  f  K.Hausberger: Der hl. Karl Borromäus un  seine Verehrung im Bis-  ".‘4‘  tum Regensburg. - P.Mai: Der Orden der Paulaner in der Oberpfalz. —  K. Hausberger: Klemens Maria Hofbauer (1751—1820) und die katholische  annn  Restauration in Österreich. - G. Schwaiger: Kontinuität im Umbruch der  eıt.  Band 19 (1985):  Z  O. Röhrer-Ertl: Der St. Emmeram-Fall. - H. Schlemmer: Eine barocke  C  /.»t/  M  Benedictusvita als Bildprogramm im Refektorium der ehemaligen Reichsab-  tei St. Emmeram in Regensburg. — M. Feuchtner: St. Eberhard - Erzbischof  S  von Salzburg. — A. Schmid: Die Anfänge des Klosters Pettendorf. — J. Ha-  ';  nauer: Der Teufelsbanner und Wunderheiler Johann  oseph Gaßner  a  (1727-1779). — P. Mai: 100 Jahre Knabenseminar St. Wolfgang in Strau-  l  ing.  D  /  Band 20 (1986):  G. Schrott: Die Historiogra|  hische Bedeutung der Waldsassener Fundatio-  k  nes. — B. Kühl: Die Dominikanerkirche in Regensburg. Studien zur Archi-  tektur der Bettelorden im 13. Jhdt. in Deutschland. - M. Weber: Konrad v.  Megenberg, Leben und Werk. - S. Klemm: Studien zum Glockenturm von  ©  St. Emmeram in Regensburg. - T. Emmerig: Wolfgang Joseph Emmerig  (1772-1839). — A. Sauer: Pastorale Bemühungen im Bistum Regensburg um  den Gemeindegesang in der Meßfeier im 20. Jahrhundert.  Band 21 (1987):  E. Herrmann: Ein Mirakeltraktat des 14. Jahrhunderts aus Kloster Wald-  sassen. — P.Mai: Das Regensburger Visitationsprotokoll von 1526. —  na;  O.Schmidt: Beiträge zur Reformationsgeschichte Ambergs. — A. Schar-  . — R.Braun:  1: 150 Jahre Regensburger Domor  er Sulzbacher  Kalender (1841-1915). — P. Mai: 75  j  n  re Katholischer Jugendfürsorge-  verein im Bistum Re  ensburg. — H. F  ß  eischmann: Der Bun  Neudeutsch-  land in Ostbayern während der NS-Zeit. Ein Bericht.  &:  Band 22 (1988):  A. Loichinger: Melchior Diepenbrock. Seine Jugend und sein Wirken im  Bistum Regensburg (1798-1845).  Band 23/24 I (1989) II (1990):  Lebensbilder aus der Geschichte des Bistums Regensburg.  Band 25 (1991):  A. Hilz: Die Minderbrüder von St. Salvator in Regensburg (1226-1810).  Band 26 (1992):  D. O’Riain-Raedel: Das Nekrolog der irischen Schottenklöster. —  G.Schrott: Die Altäre des Klosters Waldsassen im Mittelalter. — M. Popp:  Das Register caritativi subsidii des Johann von Trebra (1482). — B. Möckers-  hoff: Passionsprozession und Passionsspiel im Bistum Regensburg im Spät-  barock. - G.Schwaiger: Die Statusberichte über das Bistum Regensbur:  von 1824 und 1835. — K. Hausbe  rger: „Ach, unsre Landleute können sic  ß  gar nicht helfen ...“. — M. Eder:  T  eufelsglaube, „Besessenheit“ und Exor-  matrikeln im  zismus in Deggendorf (1785-1791). — P. Mai: Die historischen Diözesan-  ß  istum Regensburg.  Band 27 (1993):  P. Mai: Das Bistum Regensburg in der bayerischen Visitation von 1559,Eder -eufelsglaube, „Besessenheıt“ und XOTr-

matrıkeln 1m
7Z71SMUS iın De gendorf (1785—-1791). P. Maı Dıie hıstoriıschen Dıözesan-'1 Regensburg.

Band 27 (1993)
Maı Das Bıstum Regensburg In der bayerischen Vısıtation VO 559
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un u f“BAe  E TE r  «  Yh  MED  TE  H  Kı  .  NMa  E  W  a  A  x  K  aa  s  ß  VE  D  N  d  z  An  e  DE  &:  —_  o  i  .#  M  Sn  E  lır  wr  4  kla  ;  A  M  un  "-.  »X  w  f  -  a  |  D  a  M  N  e  an  a  S  fn  Sı  ;  :  An  a  Tü  Cr  alr  S  An  E  ‘„  / A  n  Y  _  p  ä  -  A  M  «  ]  .  a  K  .  ©  E  'l'ä  _-  -  Wn  S  ıul  än  T  DA  L7  I  3  mam  ”  s Sa  v  FE  f  \a  Üg - -  ( —  E  m \a T  n  -  P  Pl  -  u  a  u  -'._l'  *  ma!  kgr  <h V  l  na  w  a  T  *  a  s  : '  n  a  er  —s  C  S  7  \  k  “  W  k  7  B  ya  ü  .  4ra  n  CS  e  .  .;  Yıg  +  f  Y am  R  n  . A  X  r  aa  g  E  or  ı  A  m  11L 8  Da b  X  P  P  \  n  :l  ar“  d  .  =  da  wn  e  s  HC  \  T  %  SE  -;  {  Ü  +  d  y  d  Ö0  ME  W  I\"  M  — {  W  M  Pl ,®L  S  B  E  F  ®  C  ar  \  ä  A  mf  N —  n  '|  F3  O  au  S  ä  E  e  e a  Ir  e  —  Aln  Cal  az%?‘?'£&‘  A  1  -  S,  n  .  D  L  lı  Xr  MC  z  M  43  S  b  P  &n  Er  ET  K  -  %  Ln  T  B  Aa  C  f  DDa  En  Aun  5  M,  A  E  e  B5  N  Bn  a!  m  45  0  M  j}  Wl  al  e  HÜa  A  B  k  IS  n  -  A  D  n  K  AF  On  r*-gl‚‘}  Z  R  ß  Au  E  .  5  ä  ä  s  1E  S  %:  B  n  n  N  S  %  E  e  AL  Sa  b  ®  Br  K  ö  -  <  a  7  n  E  WE  M  n  ©  *115  X  E  Tim,  u  n  -  _J|v;m J  aDa  Ü  N  S  San  E  W  f  An  0  ÖS  .  M  S  >  =  v  <  a  \  ä  D  A  A  E  e  yn  sl  .  A  S  v-qj'l'  *.  fl  F-—  A  ®  -  E  E  E  J  A  WELR an  a  -  —  _  D  S  S&  8}  ar  ;  DA  S  e  Rı  S  X  D  D  SC  Zn  1n  T  A  Ö  Sal  DE  i  154  SR  D  D  i  4  S  Y  SR  7Lnr  n  An  W  H#  C  *-'!-[!OJ  wr  irn  I  E  S  an  D  E  N  N  A  D  E3  ar  <&  L4  L  Z  N  AI  a  M  .  ä  3  .=_—ä  Da  f  ©  S  Arıa  av  +  WE  n  a  R  u  n  u  ...  An  m;-ln  K3  .  e  r  1  7a  5‘*-6'(  I  H#  n  z  pl  F ‘I\._'‚  A  Da  E —AA  H  Wa  E  m  a  P  a  en  “  5n  n  AT  on  u  AA f  f  u  0  =“\€  A  z  S  er  Y  7  r  (  SR  €  ‘;  R  Sn  r  T  A  \‘r  ?  n  '  .m‘ —— "!  ET  mxx  n  w  Za  M  \g  D  w  E  Er  5  yn yml! mn  E  mul  S  nln  u  F  W  N  A  n  ıbl  V“i‚;‘ n  CTn  N  (  P  k  .  ı  D  P  s  ü  E  Yn  14  Dn  an  am  x  u  Un  IR  a  Ha  v  a C  n  E  f  E  {  Ü  Kı  U  SC  Ar  r  }  gu  a  Z  Cl  S  —  al  !——  *  a  P  L  ]  a  Y  z  A  n  T  =  'A.:l  *  l  m  A  S  MDE  O  n dr F  I  er  M  r  Aı *  L  I  Da  ,  Dl <  E  M  A  P  W  N  E  “  ul  a  I  P  ı15  T  148  ıl  Er  e  Z  M  K  u  Da  k  u  a  F>  \  &.  n c  D  1  E  M  a  Ta  e  Cn  a Da  I  W  -] d  E  F  C  z  N  ;{'  N  i  n  S  m  ...:  raa  äl  M  D  2 A  i;|  *  ba  p  w  »  B  TL  a  HC  W,  D  — _EE  D  SE  A  D  AL  T  A  s  RR  Fa  e  ,  x  SC  8  o  RL  f  H  l  Tr  ı  Ir  4  Z  Sa  An  5l  ?i  :  ®  F  l  ü  SM  ®;??  “  7  s  K  m  am  an  F  _a  o  n  i  (  8  a  D  e  D  g_J;  e  CR  B  s  NF  C  U  F'\  ö  S  K  $  An  M  I  a  P  Hü  T A  B  gnn |!  JE  .  5  A E  D  e  f  a  Xl  M  S  d  7E  a M  C®  L  SM  an  e  n  TO  E,  .  M  a  D  TE  1  f  HS  E  i  M  A8  j  3  AT  I  man  f  A  K  _k.  a  A  a  i  9  D  4B  na  D  ‚o  Kr  A  Sr  a  £  EL  A  .  M  \  ß  —:‘  ;  S  S  s  i'  S  K  S  _  A  M  n  er  _A  5  T  w  eä..  .  a  X  &.  a  K DA  r  1  :  E  R  Pa  (B  Hfa  S  u O  A0r  M —  DA  -  z  A  k  Jr  L  Z  p  4  Tei=%n  E  a  A  E  E  e  1  _  -  5  8  e  S  ,'  xl  w  Ha  ü  N  maı  @  &5  ,  =  m  $  n  S  -  A  E  CS  UL  .'  »  M  _‘  A  .£  D  a  K  U  E  dı  n  3  a}  Z  E  f  S  l  \y_;x"‚'“  ©  ü  Z  i  T  i  M  w}  K  z  ä  B  o  n  a  a  A  T  c  S  OE  T  z  L  14  %.  Zr  e  l’.(  ö ß  H  e  © 53„  Aus '  n  M!  n  ':‘  W  y  am  SA  Zı  s  _3‘  b  z  n  GE  X  SE  _  ®  eg  er  e  K  T  z  e  E  c  'a  A  ME  AA  Y  c  e a  DEa  a  ®  (S)  z  Oa  C  -  :  T  f  -‘iZi"  Xr  i  a  C  e  ‚3.j b  i  AT  WE  S  4  }  4  z  >  u  RE  A  W  San  z  }  !  .  UE  f  AT  a  E,IW  ul  Z .  (  AdEr  a  i  E  i  D  ET  5  Ar  ja 7  w  :"  a  L  A  a  A  e  aM  W  5 e  A  N  S  S  r  m  N  j  n  .  l  ®  “  Z  {r  1  z  n  S  n  Ta  —1  M  e  @  a  R z  i  Y  n  ‘.  Z  D  TI  (  z  M  ö  “  z  n  5l  ıl  4ın  A  E  Sa  i  uü‚;"_.  s  a  a  e  A  SR  D7  E  A  i  A  7  ka  ä  a  7  a  M  E  éä  al  mR  Tf  m V  L  HE  e  ’|  *  -  r  Wa  Hs  S  ;  1n  1  1  \r  a  “anl  f  ya UE  :  = 0  LE  5  -  n  E  T  L  =,  B  '  ;  D 1600  Hl  ——  S  b  Nrr  w  Z  &N  ALa  :"  >  ”  7  a  a  n  E Sa  an  Ta  k  O  FEL  mel  —__  af  3  E  (  7  —..  ;  —s  wr  k  a ]  >]  /  e  z  d  A  _  ;.E  M 4  -  'a  Jr  7  n  -  ı  *  D  JE  _  z  +  f  P  ]  *!  ]  m ]  k!  f  “  #  _  (  R  m  a  a  z  D  &s  x  Ca  S ı  l  SI  i  X  S  G5  £.  Y  F  -  ‚‘-:  EL  u  n sı  +  {n  -  -  e  '.  >  a R mal  ım  a  —  -  -‘1 L  n  (nr lı  L  Dr  Ua  i  ül  E  a  Ca  A  %  Y  -  f  Cn  f  B C  .  m  är  Il  .:-_  47  Y  -  C  an  M x  \2  a  E  S  e  m  a  W“  i  T  E  e  250  r  i  3  M  j f  I  €  E  ®  -  S  1 A,  -  n  M7  ul  '*|  C  —  z  d ı  -  :  E  JA  f  4  a  &2  En  R  ©  l  >Y  D  :"'  An  Yın  Kihzas  S  a  An  n  Tn  &R  ıf  n a  N1r  n  I  :  D  u  Da  F  f  P  n  S  X  In  _  ö  E  4A  1  :’;:  mE  ‚LA  Man  e  Al  KTi p 2  Wn al
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VORWORT DE

„Der Socke] des Denkmals VO Johann Michael Saıler tragt se1lt Sonntag (Z7Z Junıeın dickes, 1,5 breites und E hohes Kleid FEıne Woche wırd dıe
Komposıtıion aufgebaut leibenVORWORT DER HERAUSGEBER  „Der Sockel des Denkmals von Johann Michael Sailer trägt seit Sonntag (27. Juni  1999) ein 10 mm dickes, 1,5 m breites und 2,5 m hohes Kleid. Eine Woche wird die  Komposition aufgebaut bleiben ... Verwunderte Menschen stehen vor Hans-Jürgen  Hafners und Andreas Gegners letzter Aktion ... Auf Plätzen, Parks und Straßen (der  Stadt Regensburg) griffen sie immer wieder ins Stadtbild ein. Sie brachten die Leute  dazu, etwas zu entdecken, was sie sonst ignorieren. Was mit einer roten Farbtafel  begann, endete mit Sailers rotem Sockel ... Ein junger Passant weiß weder, von wem  die rote Ummantelung ist, noch was sie aussagen soll ... ‚Naja‘, sagt der Passant, ‚frü-  her haben Leute wie dieser Bischof von armen Leuten viel Steuern verlangt und sie  ausgebeutet. Heute steht er hier und bekommt ein Denkmal. Vielleicht will der  Künstler darauf aufmerksam machen‘, sagt er und geht weiter ...“ (vgl. Mittel-  bayerische Zeitung, Jg. 55 [1999], Nr. 147).  Kennen die Regensburger den Theologen und Bischof Johann Michael Sailer nicht  (mehr)? Müssen sie ihn durch diese Künstleraktion wieder entdecken und neu sehen  lernen? Die vorliegende Festschrift möchte auf andere Weise Johann Michael Sailer  wieder entdecken bzw. vertieft sehen lernen: Aus Anlaß seines 250. Geburtstages  haben Sailer-Kenner und -Liebhaber mit diesem Buch ihm von neuem ein Denkmal  gesetzt.  Die vorliegende Festschrift vereint „nova et vetera“: Beiträge, die eigens dafür  erstellt worden sind und die teilweise neue, bislang in der Sailer-Forschung wenig  oder nicht beachtete Aspekte ans Licht bringen, aber auch Aufsätze, die seit dem  letzten Jubiläum 1982 — dem 150. Todesjahr von Johann Michael Sailer — in verschie-  denen Publikationen erschienen sind. Weitere wichtige Veröffentlichungen zwischen  den Jahren 1982 und 2001 werden darüber hinaus im Anhang als Dokumente und in  der Bibliographie ausgewiesen.  Die Festschrift beginnt mit einem Geleitwort des Vorsitzenden der Freisinger  Bischofskonferenz, des Erzbischofs von München und Freising, Friedrich Kardinal  Wetter, dem wir dafür sehr herzlich danken. Ein Grußwort des Pfarrers von Aresing,  Josef Gleich, und des 1. Bürgermeisters, Horst Rößler, schließt sich an. Dann hält  Manfred Weitlauff in einem kurzen Überblick die wichtigsten Daten zu Johann  Michael Sailers Leben und Werk in einem Prooemium fest. Drei große Themen-  bereiche: Begegnungen - Themen — Wirkungen, gliedern sodann die verschiedenen  Beiträge zu größeren Einheiten. „Von Aresing bis Regensburg“ — das ist der biogra-  phische, aber auch der inhaltliche Spannungsbogen, unter dem sich Leben und Werk  des großen Theologen und Bischofs zusammenfassen lassen.  Gleich der erste Aufsatz im Teil I „Begegnungen“ von Werner Schrüfer beleuchtet  ein Beziehungsverhältnis, das für Sailers Biographie und Werk von fundamentaler  Bedeutung war, aber in der wissenschaftlichen Darstellung bislang nicht vorgestellt  worden ist: jenes zu Sebastian Winkelhofer, dem „Augen- und Herzens-Zeugen ...  meinem Herzen und Geiste verwandt“: dem „Menschen und Prediger“, wie Sailer  VIIIVerwunderte Menschen stehen VOT Hans-JürgenHatners und Andreas Gegners etzter AktionVORWORT DER HERAUSGEBER  „Der Sockel des Denkmals von Johann Michael Sailer trägt seit Sonntag (27. Juni  1999) ein 10 mm dickes, 1,5 m breites und 2,5 m hohes Kleid. Eine Woche wird die  Komposition aufgebaut bleiben ... Verwunderte Menschen stehen vor Hans-Jürgen  Hafners und Andreas Gegners letzter Aktion ... Auf Plätzen, Parks und Straßen (der  Stadt Regensburg) griffen sie immer wieder ins Stadtbild ein. Sie brachten die Leute  dazu, etwas zu entdecken, was sie sonst ignorieren. Was mit einer roten Farbtafel  begann, endete mit Sailers rotem Sockel ... Ein junger Passant weiß weder, von wem  die rote Ummantelung ist, noch was sie aussagen soll ... ‚Naja‘, sagt der Passant, ‚frü-  her haben Leute wie dieser Bischof von armen Leuten viel Steuern verlangt und sie  ausgebeutet. Heute steht er hier und bekommt ein Denkmal. Vielleicht will der  Künstler darauf aufmerksam machen‘, sagt er und geht weiter ...“ (vgl. Mittel-  bayerische Zeitung, Jg. 55 [1999], Nr. 147).  Kennen die Regensburger den Theologen und Bischof Johann Michael Sailer nicht  (mehr)? Müssen sie ihn durch diese Künstleraktion wieder entdecken und neu sehen  lernen? Die vorliegende Festschrift möchte auf andere Weise Johann Michael Sailer  wieder entdecken bzw. vertieft sehen lernen: Aus Anlaß seines 250. Geburtstages  haben Sailer-Kenner und -Liebhaber mit diesem Buch ihm von neuem ein Denkmal  gesetzt.  Die vorliegende Festschrift vereint „nova et vetera“: Beiträge, die eigens dafür  erstellt worden sind und die teilweise neue, bislang in der Sailer-Forschung wenig  oder nicht beachtete Aspekte ans Licht bringen, aber auch Aufsätze, die seit dem  letzten Jubiläum 1982 — dem 150. Todesjahr von Johann Michael Sailer — in verschie-  denen Publikationen erschienen sind. Weitere wichtige Veröffentlichungen zwischen  den Jahren 1982 und 2001 werden darüber hinaus im Anhang als Dokumente und in  der Bibliographie ausgewiesen.  Die Festschrift beginnt mit einem Geleitwort des Vorsitzenden der Freisinger  Bischofskonferenz, des Erzbischofs von München und Freising, Friedrich Kardinal  Wetter, dem wir dafür sehr herzlich danken. Ein Grußwort des Pfarrers von Aresing,  Josef Gleich, und des 1. Bürgermeisters, Horst Rößler, schließt sich an. Dann hält  Manfred Weitlauff in einem kurzen Überblick die wichtigsten Daten zu Johann  Michael Sailers Leben und Werk in einem Prooemium fest. Drei große Themen-  bereiche: Begegnungen - Themen — Wirkungen, gliedern sodann die verschiedenen  Beiträge zu größeren Einheiten. „Von Aresing bis Regensburg“ — das ist der biogra-  phische, aber auch der inhaltliche Spannungsbogen, unter dem sich Leben und Werk  des großen Theologen und Bischofs zusammenfassen lassen.  Gleich der erste Aufsatz im Teil I „Begegnungen“ von Werner Schrüfer beleuchtet  ein Beziehungsverhältnis, das für Sailers Biographie und Werk von fundamentaler  Bedeutung war, aber in der wissenschaftlichen Darstellung bislang nicht vorgestellt  worden ist: jenes zu Sebastian Winkelhofer, dem „Augen- und Herzens-Zeugen ...  meinem Herzen und Geiste verwandt“: dem „Menschen und Prediger“, wie Sailer  VIIIAuf Plätzen, Parks und Straßen (derStadt Regensburg) oriffen sS1e immer wıeder 1Ns Stadtbild eın S1e brachten die Leute
dazu, entdecken, W as S1e on ıgnorleren. Was mıt eıner Farbtafe]l
begann, endete mıt Saılers Socke]lVORWORT DER HERAUSGEBER  „Der Sockel des Denkmals von Johann Michael Sailer trägt seit Sonntag (27. Juni  1999) ein 10 mm dickes, 1,5 m breites und 2,5 m hohes Kleid. Eine Woche wird die  Komposition aufgebaut bleiben ... Verwunderte Menschen stehen vor Hans-Jürgen  Hafners und Andreas Gegners letzter Aktion ... Auf Plätzen, Parks und Straßen (der  Stadt Regensburg) griffen sie immer wieder ins Stadtbild ein. Sie brachten die Leute  dazu, etwas zu entdecken, was sie sonst ignorieren. Was mit einer roten Farbtafel  begann, endete mit Sailers rotem Sockel ... Ein junger Passant weiß weder, von wem  die rote Ummantelung ist, noch was sie aussagen soll ... ‚Naja‘, sagt der Passant, ‚frü-  her haben Leute wie dieser Bischof von armen Leuten viel Steuern verlangt und sie  ausgebeutet. Heute steht er hier und bekommt ein Denkmal. Vielleicht will der  Künstler darauf aufmerksam machen‘, sagt er und geht weiter ...“ (vgl. Mittel-  bayerische Zeitung, Jg. 55 [1999], Nr. 147).  Kennen die Regensburger den Theologen und Bischof Johann Michael Sailer nicht  (mehr)? Müssen sie ihn durch diese Künstleraktion wieder entdecken und neu sehen  lernen? Die vorliegende Festschrift möchte auf andere Weise Johann Michael Sailer  wieder entdecken bzw. vertieft sehen lernen: Aus Anlaß seines 250. Geburtstages  haben Sailer-Kenner und -Liebhaber mit diesem Buch ihm von neuem ein Denkmal  gesetzt.  Die vorliegende Festschrift vereint „nova et vetera“: Beiträge, die eigens dafür  erstellt worden sind und die teilweise neue, bislang in der Sailer-Forschung wenig  oder nicht beachtete Aspekte ans Licht bringen, aber auch Aufsätze, die seit dem  letzten Jubiläum 1982 — dem 150. Todesjahr von Johann Michael Sailer — in verschie-  denen Publikationen erschienen sind. Weitere wichtige Veröffentlichungen zwischen  den Jahren 1982 und 2001 werden darüber hinaus im Anhang als Dokumente und in  der Bibliographie ausgewiesen.  Die Festschrift beginnt mit einem Geleitwort des Vorsitzenden der Freisinger  Bischofskonferenz, des Erzbischofs von München und Freising, Friedrich Kardinal  Wetter, dem wir dafür sehr herzlich danken. Ein Grußwort des Pfarrers von Aresing,  Josef Gleich, und des 1. Bürgermeisters, Horst Rößler, schließt sich an. Dann hält  Manfred Weitlauff in einem kurzen Überblick die wichtigsten Daten zu Johann  Michael Sailers Leben und Werk in einem Prooemium fest. Drei große Themen-  bereiche: Begegnungen - Themen — Wirkungen, gliedern sodann die verschiedenen  Beiträge zu größeren Einheiten. „Von Aresing bis Regensburg“ — das ist der biogra-  phische, aber auch der inhaltliche Spannungsbogen, unter dem sich Leben und Werk  des großen Theologen und Bischofs zusammenfassen lassen.  Gleich der erste Aufsatz im Teil I „Begegnungen“ von Werner Schrüfer beleuchtet  ein Beziehungsverhältnis, das für Sailers Biographie und Werk von fundamentaler  Bedeutung war, aber in der wissenschaftlichen Darstellung bislang nicht vorgestellt  worden ist: jenes zu Sebastian Winkelhofer, dem „Augen- und Herzens-Zeugen ...  meinem Herzen und Geiste verwandt“: dem „Menschen und Prediger“, wie Sailer  VIIIFın Junger Passant weiflß weder, VO  - WEC
dıe rotfe Ummantelung ist, noch W ds S1e sollVORWORT DER HERAUSGEBER  „Der Sockel des Denkmals von Johann Michael Sailer trägt seit Sonntag (27. Juni  1999) ein 10 mm dickes, 1,5 m breites und 2,5 m hohes Kleid. Eine Woche wird die  Komposition aufgebaut bleiben ... Verwunderte Menschen stehen vor Hans-Jürgen  Hafners und Andreas Gegners letzter Aktion ... Auf Plätzen, Parks und Straßen (der  Stadt Regensburg) griffen sie immer wieder ins Stadtbild ein. Sie brachten die Leute  dazu, etwas zu entdecken, was sie sonst ignorieren. Was mit einer roten Farbtafel  begann, endete mit Sailers rotem Sockel ... Ein junger Passant weiß weder, von wem  die rote Ummantelung ist, noch was sie aussagen soll ... ‚Naja‘, sagt der Passant, ‚frü-  her haben Leute wie dieser Bischof von armen Leuten viel Steuern verlangt und sie  ausgebeutet. Heute steht er hier und bekommt ein Denkmal. Vielleicht will der  Künstler darauf aufmerksam machen‘, sagt er und geht weiter ...“ (vgl. Mittel-  bayerische Zeitung, Jg. 55 [1999], Nr. 147).  Kennen die Regensburger den Theologen und Bischof Johann Michael Sailer nicht  (mehr)? Müssen sie ihn durch diese Künstleraktion wieder entdecken und neu sehen  lernen? Die vorliegende Festschrift möchte auf andere Weise Johann Michael Sailer  wieder entdecken bzw. vertieft sehen lernen: Aus Anlaß seines 250. Geburtstages  haben Sailer-Kenner und -Liebhaber mit diesem Buch ihm von neuem ein Denkmal  gesetzt.  Die vorliegende Festschrift vereint „nova et vetera“: Beiträge, die eigens dafür  erstellt worden sind und die teilweise neue, bislang in der Sailer-Forschung wenig  oder nicht beachtete Aspekte ans Licht bringen, aber auch Aufsätze, die seit dem  letzten Jubiläum 1982 — dem 150. Todesjahr von Johann Michael Sailer — in verschie-  denen Publikationen erschienen sind. Weitere wichtige Veröffentlichungen zwischen  den Jahren 1982 und 2001 werden darüber hinaus im Anhang als Dokumente und in  der Bibliographie ausgewiesen.  Die Festschrift beginnt mit einem Geleitwort des Vorsitzenden der Freisinger  Bischofskonferenz, des Erzbischofs von München und Freising, Friedrich Kardinal  Wetter, dem wir dafür sehr herzlich danken. Ein Grußwort des Pfarrers von Aresing,  Josef Gleich, und des 1. Bürgermeisters, Horst Rößler, schließt sich an. Dann hält  Manfred Weitlauff in einem kurzen Überblick die wichtigsten Daten zu Johann  Michael Sailers Leben und Werk in einem Prooemium fest. Drei große Themen-  bereiche: Begegnungen - Themen — Wirkungen, gliedern sodann die verschiedenen  Beiträge zu größeren Einheiten. „Von Aresing bis Regensburg“ — das ist der biogra-  phische, aber auch der inhaltliche Spannungsbogen, unter dem sich Leben und Werk  des großen Theologen und Bischofs zusammenfassen lassen.  Gleich der erste Aufsatz im Teil I „Begegnungen“ von Werner Schrüfer beleuchtet  ein Beziehungsverhältnis, das für Sailers Biographie und Werk von fundamentaler  Bedeutung war, aber in der wissenschaftlichen Darstellung bislang nicht vorgestellt  worden ist: jenes zu Sebastian Winkelhofer, dem „Augen- und Herzens-Zeugen ...  meinem Herzen und Geiste verwandt“: dem „Menschen und Prediger“, wie Sailer  VIII‚Naja‘, Sagl der Passant, ‚frü-her haben Leute W1€e dieser Bischof VO Leuten viel Steuern verlangt und S$1e
ausgebeutet. Heute steht hıer und ekommt eın Denkmal. Vielleicht ll der
Künstler darauf auftmerksam machen‘, Sagl un geht weıter (vgl. Miıttel-
bayerische Zeıtung, Jg [19991. Nr. 147)

Kennen die Regensburger den Theologen und Bıschof Johann Michael Saıiler nıcht
mehr)? Müssen S1e ıhn durch diese Künstleraktion wıeder entdecken un! NECEUu sehen
lernen? Dıie vorliegende Festschrift möchte autf andere Weıse Johann Miıchael Saıler
wıeder entdecken bzw. vertieft sehen lernen: Aus Anlafß seınes 250. Geburtstageshaben Saıler-Kenner und -Liebhaber mıiıt diesem Buch ıhm VO eın Denkmal
DESETZEL.

Dıe vorliegende Festschrift vereınt „NOVa et vetera“: Beıträge, die eıgens dafür
erstellt worden sınd und die teilweise NCUC, bislang ın der Saıler-Forschung wenıgoder nıcht beachtete Aspekte 4Nls Licht bringen, aber auch Aufsätze, die seılıt dem
etzten Jubiläum 1982 dem 150 Todesjahr VO Johann Michael Saıler ın verschie-
denen Publikationen erschıenen sınd. eıtere wichtige Veröffentlichungen zwıschen
den Jahren 1987 und 2001 werden darüber hinaus 1mM Anhang als Dokumente und ın
der Bibliographie ausgewılesen.

Dıie Festschrift beginnt mıt einem Geleitwort des Vorsıtzenden der FreisingerBıschofskonferenz, des Erzbischofs VO München und Freising, Friedrich Kardinal
Wetter, dem WIr dafür csehr herzlich danken Eın Grußwort des Pfarrers VO  - Aresıng,ose Gleich, und des 1. Bürgermeısters, Horst Rößßsler, schließt sıch Dann hält
Manfred Weitlauff iın eiınem kurzen Überblick die wichtigsten Daten JohannMiıchael Saıilers Leben und Werk ın einem Prooemium test. Dreı orofße Themen-
bereiche: Begegnungen Themen Wırkungen, gliedern sodann die verschiedenen
Beıträge größeren Eıinheiten. „Von Aresing bıs Regensburg“ das 1St der biogra-phische, aber auch der inhaltliche Spannungsbogen, dem sıch Leben und Werk
des orofßen Theologen und Bischofs usammentassen lassen.

Gleich der Autsatz 1im Teıl „Begegnungen“ VO:  - Werner Schrüfer beleuchtet
eın Beziehungsverhältnis, das tür Sailers Bıographie und Werk VO tundamentaler
Bedeutung WAal, aber ın der wıssenschattlichen Darstellung bıslang nıcht vorgestelltworden 1St Jjenes Sebastıan Winkelhofer, dem „Augen- und Herzens-ZeugenVORWORT DER HERAUSGEBER  „Der Sockel des Denkmals von Johann Michael Sailer trägt seit Sonntag (27. Juni  1999) ein 10 mm dickes, 1,5 m breites und 2,5 m hohes Kleid. Eine Woche wird die  Komposition aufgebaut bleiben ... Verwunderte Menschen stehen vor Hans-Jürgen  Hafners und Andreas Gegners letzter Aktion ... Auf Plätzen, Parks und Straßen (der  Stadt Regensburg) griffen sie immer wieder ins Stadtbild ein. Sie brachten die Leute  dazu, etwas zu entdecken, was sie sonst ignorieren. Was mit einer roten Farbtafel  begann, endete mit Sailers rotem Sockel ... Ein junger Passant weiß weder, von wem  die rote Ummantelung ist, noch was sie aussagen soll ... ‚Naja‘, sagt der Passant, ‚frü-  her haben Leute wie dieser Bischof von armen Leuten viel Steuern verlangt und sie  ausgebeutet. Heute steht er hier und bekommt ein Denkmal. Vielleicht will der  Künstler darauf aufmerksam machen‘, sagt er und geht weiter ...“ (vgl. Mittel-  bayerische Zeitung, Jg. 55 [1999], Nr. 147).  Kennen die Regensburger den Theologen und Bischof Johann Michael Sailer nicht  (mehr)? Müssen sie ihn durch diese Künstleraktion wieder entdecken und neu sehen  lernen? Die vorliegende Festschrift möchte auf andere Weise Johann Michael Sailer  wieder entdecken bzw. vertieft sehen lernen: Aus Anlaß seines 250. Geburtstages  haben Sailer-Kenner und -Liebhaber mit diesem Buch ihm von neuem ein Denkmal  gesetzt.  Die vorliegende Festschrift vereint „nova et vetera“: Beiträge, die eigens dafür  erstellt worden sind und die teilweise neue, bislang in der Sailer-Forschung wenig  oder nicht beachtete Aspekte ans Licht bringen, aber auch Aufsätze, die seit dem  letzten Jubiläum 1982 — dem 150. Todesjahr von Johann Michael Sailer — in verschie-  denen Publikationen erschienen sind. Weitere wichtige Veröffentlichungen zwischen  den Jahren 1982 und 2001 werden darüber hinaus im Anhang als Dokumente und in  der Bibliographie ausgewiesen.  Die Festschrift beginnt mit einem Geleitwort des Vorsitzenden der Freisinger  Bischofskonferenz, des Erzbischofs von München und Freising, Friedrich Kardinal  Wetter, dem wir dafür sehr herzlich danken. Ein Grußwort des Pfarrers von Aresing,  Josef Gleich, und des 1. Bürgermeisters, Horst Rößler, schließt sich an. Dann hält  Manfred Weitlauff in einem kurzen Überblick die wichtigsten Daten zu Johann  Michael Sailers Leben und Werk in einem Prooemium fest. Drei große Themen-  bereiche: Begegnungen - Themen — Wirkungen, gliedern sodann die verschiedenen  Beiträge zu größeren Einheiten. „Von Aresing bis Regensburg“ — das ist der biogra-  phische, aber auch der inhaltliche Spannungsbogen, unter dem sich Leben und Werk  des großen Theologen und Bischofs zusammenfassen lassen.  Gleich der erste Aufsatz im Teil I „Begegnungen“ von Werner Schrüfer beleuchtet  ein Beziehungsverhältnis, das für Sailers Biographie und Werk von fundamentaler  Bedeutung war, aber in der wissenschaftlichen Darstellung bislang nicht vorgestellt  worden ist: jenes zu Sebastian Winkelhofer, dem „Augen- und Herzens-Zeugen ...  meinem Herzen und Geiste verwandt“: dem „Menschen und Prediger“, wie Sailer  VIIImeınem Herzen und Geilste verwandt“: dem „Menschen und Prediger“, Ww1e Saıler
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selbst ın seıner Erinnerungsschrift die Beziehung benennt. Konrad Baumgartner
beschreıibt 1mM Beıtrag über die „Bemühungen Seelsorge und Seelsorger 1mM Kreıs

Sailer und Wessenberg“ die biographischen Beziehungen zwıschen diesen beiıden
Persönlichkeiten und hre jeweıilıgen Bemühungen dıe Aus- und Fortbildung der
Priester 1ın ıhrem Wırkungskreis. So sehr sıch diese aufgrund eiınes anders akzentu-
lerten Priesterbildes unterschiedlich gestaltet haben, haben doch beide den Klerus
und dıe Seelsorge der ersten Hältte des 19. Jahrhunderts entscheidend gepragt.
Fıne „selten fruchtbare Beziehung“ zwischen Sailer und seınem Schüler, dem welt-
berühmten Kınderbuchautor Christoph Schmid, macht ( Jto Meıer ın seiınem Be1-
trag AUS: sS1e hatte ZuUur Wiırkung, da{fß durch s1e beide das christliche Gottesbild ın der
katholischen Kıirche des deutschsprachigen Raumes ın der ersten Hälfte des Jahr-
hunderts und arüber hınaus entscheidend die katechetische und pastorale
Wıirklichkeit epragt hat. Den Charakter der prägenden Begegnungen arbeıtet
Monıique Boyu1t1c ın ıhrem französischsprachigen Beıtrag „Johann Michael Saıler et les
‚reveılles‘ de V’Allgäu“ heraus: 7Zwischen Saıler und ma{fßgeblichen Persönlichkeiten
der „Allgäuer Erweckungsbewegung“, VOT allem mıiıt Martın Boos. Die Hoffnungen
und Enttäuschungen ıhrer Anhänger, aber auch die Verdächtigungen un! Ver-
tolgungen, mMiıt denen S1€e kämpfen hatten, werden 1ın Erinnerung gerufen, VOT

allem auch die Rolle Sailers mıiıt seınen theologischen Reflexionen und praktischen
Unterscheidungen, dıe bei ıhm ZUr!r berühmten Kurztormel christliıchen Glaubens
geführt haben „Got ın Christus, das eıl der Ir“Da dieser Autsatz zusätzlıch
iın eıner pragnanten Zusammenfassung 1in deutscher Übersetzung zugänglıch wiırd,
1St Cornelia Scheuchenpflug verdanken. Hıntergründe, Moaotive und Auswir-
kungen der Konversion VO  - Friedrich raf Stolberg Zu katholischen Glauben
Aaus Überzeugung, un:! w1e Sailer 1mM Kontext seıner eigenen oft mifßlichen Er-
fahrungen und seiıner theologisch-kirchlichen Einstellung dazu stand, beleuchtet
Erich Garhammer. Treffend beschreıibt und analysıert Adam Seigfried dıe 1m
Grunde tragısche Beziehung zwiıischen Jakob Salat und Johann Miıchael Saıler, die als
Kollegen der UnıLversıität 1ın Landshut zunächst viel verband, 1mM Laute der eıt
aber mehr und mehr voneinander entftremdete. Der den ersten Teil abschließende
Beıtrag VO Bernhard Gajek über „Saıler un! dıe Geistesgeschichte des 18 und
19. Jahrhunderts“ leuchtet zusammentassend die Hıntergründe und Zusammen-
hänge 1ın phılosophischer, theologischer und lıteraturgeschichtlicher Perspektive aus

Teıl I1 der vorliegenden Festschrift geht einzelnen Themen 1n der Lehr- und
Publikationstätigkeit VO Saıler nach. Andreas Kraus analysıert Saıilers wıssenschaft-
lıches Erstlingswerk als Ausdruck se1ines Verhältnisses Zur Naturwissenschaftft und
als Beispiel der Art und Qualität der damaligen Naturforschung ın Bayern. Als
Anleıtung ZuUur Praxıs des Denkens AauUus christlicher Perspektive iınterpretiert Matthias
Fritsch das einz1ıge orößere Werk VO Saıler, das der Philosophıie, der Logık,
zuzuordnen 1St: „Vernunftftlehre tür Menschen, Ww1e s1e siınd“ Saijler möchte 1m
Aufweis der praktischen Bedingungen des Erkennens den Weg treimachen Zur
Wahrheit des christlichen Glaubens schreıbt also dieses Werk mMiıt pastoral-spi-
rituellem Ziel Dabe! und adurch kommt auch die ditferenzierende Eınstellung
VO Saıiler ZU1 Aufklärung näher ın den Blick Pastorale Relevanz für damals und
heute hat auch Saılers Studie „über den Selbstmord“. Bernhard Rößner stellt seınen
Beıtrag in diesen Wirkungszusammenhang: für damals, als Goethe mıiıt seiıner Schriuftt
„Die Leiden des Jungen Werthers“ den Suicıd als emphatische Tat der Selbstbefrei-
ung propagıerte und damıt ıne ungeahnte Wırkung auf das Wertebewußtsein un



das Verhalten der Jungen Menschen auslöste; für heute eın durchaus edenkens-
wertes Thema 1M Zusammenhang christlicher Werteorientierung! Das persönliche
geistliche Studium der Heiligen Schrift und der lebensbezogene spirıtuelle
Austausch darüber 1ın Gemeıinschaft bıldet dıe Mıtte sowohl der Pastoraltheologie
W1€e der Seelsorge be1 Johann Michael Saıler. Wıe dazu gekommen 1St und W as das
Charakteristische seıiıner Vorstellung dabei 1St, diesen Fragen geht Johann Hof-
meıer ın seınem Beıtrag nach. Darüber hinaus Wlr wıederum Saıler, der der
Entstehung und Ausbreıitung der katholischen Bıbelbewegung 1mM trühen 19. Jahr-
hundert mafßgeblich beteıilıgt W al, Ww1e€e Peter Scheuchenpflug eingehend darlegt. Aus
den unterschiedlichsten otıven wurden damals das Lesen und dıe Verbreitung der
Heılıgen Schriftt ın der Landessprache gefördert. ber seıne Schüler gelang aıler,
dıe Bedeutung der Heılıgen Schriftft Ww1e auch der Schriftlesung beim christlichen 'olk

erschließen. Wıe Saıler mıiıt seiner christozentrischen Sıcht des Christentums als
Wegbereiter der Okumene gyedacht, gelitten und gelebt hat, zeıgt Bertram Meıer In
seiınem Beıtrag „Extra Christum nulla salus“ als alternatıvem Programmwort ZzUu
kontroversen „Extra ecclesi1am nulla salus“ auf. Damıt kennzeichnet der Autor tref-
tend das Anlıegen und die dıalogische Glaubenspraxis Saılers hın den anderen
christlichen Kontessionen iıne Perspektive, die durchaus auch fur heute beden-
kenswert erscheint. Bıs ın die etzten beıden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hın-
eın 1sSt Sailers Übersetzung der „Imıitatıo Christi“ E  - aufgelegt worden eın Ze1-
chen dafür, da{fß durch Sailer dieses Büchlein 1M deutschen Sprachraum einem
Volksbuch geworden 1St. Dıie Spirıitualıität des Lebens wurde dadurch nachhaltıg
‚epragt und vertieft, w1e Peter “d  x Ool austührt. Er geht zugleich auch der Art der
Übersetzung VO Saıler un: seiıner besonderen Leıistung bei der Herausgabe des
Werkes nach:; die Entstehung und Entwicklung dieses spirıtuell-asketisch bedeut-

Andachtsbuches werden erkennbar. Das Ergebnis 1St esteht ıne tiefe
Geistesverwandtschaft zwıischen Saıiler und der Devotıo moderna. Am Beıispiel des
Verständnisses der Taufriten ın verschiıedenen Werken VO Sailer stellt Phılıpp 'ahn
test: Dieses Sakrament bıldet iın den Werken VO Saıiler keıin zentrales Thema, doch
kommt über die Reflexion der Taute zentralen Aussagen über das Christsein.
Liturgie und Feıier der Sakramente sınd 1mM Sınne VO  - Bildung und Erbauung diesem
Ziel zugeordnet. In die großen Kontexte VO Leben und Werk Saıilers stellt
Manfred Weittlauf seıne Ausführungen über „Priesterbil und Priesterbildung“
dem tundamentalen Anlıegen, „Geıistlich-Geistliche“ auszutormen. Da{fß Saıler
nıcht 1Ur diıe pastoraltheologische, sondern auch dıe moraltheologische Lehrkanzel
ın der Theologie innehatte und dabe] neben Magnus Jocham ıne herausragende
Rolle tür die Entwicklung der Moraltheologie 1mM altbayerischen aum des Jahr-
hunderts gespielt hat, stellt Johannes Gründel eingehend dar. aılers ethısche Kon-
zeption hat 1ın der Rückführung des Menschen Gott hre Mıtte. SO 1ST seıne Moral
„wesentlıch Bekehrungsmoral Der Bekehrung und dem Gewı1issen gilt seıneI
Aufmerksamkeıt:; damıiıt distanzıert sıch VO  — eıner reın philosophischen Ethik.
„Bekehrung 1St der Schlüssel für die relig1öse Erneuerung des Christentums
schlechthin. S1e allein tührt eiınem lebendigen Christentum und ZUuUr Lebens-
gemeinschaft mıt Christus.“ Dafß Saıiler durch die Praxıs seiner persönlichen
Mıtmenschlichkeit und die Vorbildhaftigkeit 1m carıtatıven Bereich eiınem
Wegbereıter der carıtatıyven-sozialen ewegung des Jahrhunderts geworden 1St,
zeıgt erstmals Manfred Eder 1n seinem Beıitrag auf. Von der „Zuwendung ZUT
It“ 1mM christlichen Geıiste ZCUSCH die nächsten beiden Autsätze: Michael ohl-
häufl stellt dar, W1e Sailer den ezug zwıschen Kunst und Religion verstanden hat



1mM Kontext der berühmten „Reden dıe Gebildeten ıhren Verächtern“ Aaus

der Feder Friedrich Schleiermachers und ın Überbietung der romantıschen Kunst-
Theorie VO August Wıilhelm Schlegel. Der 1ın unNnseren Tagen erneut konstatıerte
„Bruch zwischen Kultur un! Religion“, der durch Evangelisıerung überwunden
werden oll (Papst Paul VI 1: Evangelıi nuntiandı), 1St damals bereıits ZuLage rE-
te  = Saijler hat Perspektiven seiner Überwindung geltend gemacht. Der andere
Aufsatz,; der ıne bıslang kaum beachtete Seıte VO  — Saıiler vorstellt, 1st der VO

Gerhard Immler: erschliefßt AUS dem Schritttum Saılers grundlegende Ansıchten
über die Staatslehre und das Ideal eınes Fuürsten A4aUuS christlicher Sıcht

In Teıl {I11 werden „Wıirkungen“ VO Saıler aufgezeıgt, die über seıne Lebenszeıt
hinausreichen: Zustimmung und Weiterführung, Ablehnung, Ja Bekämpftung. eorg
Schwaiger, der Nestor der Sailer-Forschung ın unNnseT CN Tagen, würdigt 1ın seınem
großen und großartigen Durchblick noch einmal grundlegend dessen lıterarısches
Werk un:! seiıne theologische Bedeutung. Am Beispiel des Verständnisses VO  e}

Liıturgie und Liturgik veriftiziert Manfred Probst konkret Sailers Bedeutung. Hat
dieser doch 1n allen Phasen seıner akademıiıschen Tätigkeıit sıch mıiıt dem Gottesdienst
und seiner Einordnung 1ın den theologischen Fächerkanon betafßt. Vor allem die
theologischen Deutungen der Lıiturgie als „OÖffentlicher Gottesdienst“ und „Feıer der
Versöhnung“ qualifizieren Saıler als den Theologen den Theoretikern und
Praktıkern der Liturgiereform iın der Aufklärungszeıt. Damıt 1st eın wichtiger
Begründer und Anreger der Liturgiewissenschaft bıs heute geworden. Wıe einer
der Nachfolger VO Sailer aut dem Regensburger Bischofsstuhl dessen Person
und Werk eın Inquisitionsverfahren 1n Gang bringen wollte, welche Motiıve und
Hintergründe dabe!] mafßgeblich und w1e dieses Ansınnen schliefßlich geschei-
tert 1St, legt Hubert Wolf 1n seiınem Beıtrag Anfügung der lateiniısch vertaßten
Anklageschrift dar. Hıer knüpft der Beıtrag VO arl Hausberger Wıe sıch
Dunkel und Anteindungen, Ja Vergessen über den Theologen und Bischot Saıiler
gelegt haben un: w1e dann durch dıe historisch-kritische Forschung ZUTr Rehabi-
lıtıerung und eıner Tietensicht dieser bedeutenden Persönlichkeıit gekom-
iInen 1St. Fıne iındırekte Bestätigung dafür, da{fß Saıler iın der Tlat als „Lehrer
Europas” oilt, eistet Peter Scheuchenpflug mıiıt seınem Forschungsbeıtrag über die
„Fremdsprachige Lıiteratur VO un:! über Sailer“. Die Darstellung und Analyse der
verschiedenen Jubiläen Sailer-Gedenktagen durch Johann Gruber zeichnen auf
hre Weıse die Rezeption und die Würdigung des großen Theologen und Bischots
konstruktıv nach. Abschließend stellt Manfred Eder die (beı uns bislang kaum
bekannte) Dissertation VO  —; Johannes Vonderach VOT und erhellt dabe1 besonders die
Beziehungen VO Saıler ZU!T Schweiz.

So kann iın der als Teıl angefügten Dokumentatıon der Brief VO Papst Johannes
Paul IT. ZuUur Feıer der Bischot Sailer-Gedenkwoche 1mM Jahre 1982 die heutige
Bewertung VO  — Saıler testhalten: „Miıt Recht lautet das Urteil über ıh Erfolgreicher
Urheber der katholischen Erneuerung 1n seiınem Vaterland, scharfsınnıger Vertechter
der rechten Lehre, Vorbote der LICUECTICII ökumenischen ewegungim Kontext der berühmten „Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ aus  der Feder Friedrich Schleiermachers und in Überbietung der romantischen Kunst-  Theorie von August Wilhelm Schlegel. Der in unseren Tagen erneut konstatierte  „Bruch zwischen Kultur und Religion“, der durch Evangelisierung überwunden  werden soll (Papst Paul VI. in: Evangelii nuntiandi), ist damals bereits zutage getre-  ten. Sailer hat Perspektiven zu seiner Überwindung geltend gemacht. — Der andere  Aufsatz, der eine bislang kaum beachtete Seite von Sailer vorstellt, ist der von  Gerhard Immler: er erschließt aus dem Schrifttum Sailers grundlegende Ansichten  über die Staatslehre und das Ideal eines Fürsten aus christlicher Sicht.  In Teil III werden „Wirkungen“ von Sailer aufgezeigt, die über seine Lebenszeit  hinausreichen: Zustimmung und Weiterführung, Ablehnung, ja Bekämpfung. Georg  Schwaiger, der Nestor der Sailer-Forschung in unseren Tagen, würdigt in seinem  großen und großartigen Durchblick noch einmal grundlegend dessen literarisches  Werk und seine theologische Bedeutung. — Am Beispiel des Verständnisses von  Liturgie und Liturgik verifiziert Manfred Probst konkret Sailers Bedeutung. Hat  dieser doch in allen Phasen seiner akademischen Tätigkeit sich mit dem Gottesdienst  und seiner Einordnung in den theologischen Fächerkanon befaßt. Vor allem die  theologischen Deutungen der Liturgie als „öffentlicher Gottesdienst“ und „Feier der  Versöhnung“ qualifizieren Sailer als den Theologen unter den Theoretikern und  Praktikern der Liturgiereform in der Aufklärungszeit. Damit ist er ein wichtiger  Begründer und Anreger der Liturgiewissenschaft bis heute geworden. - Wie einer  der Nachfolger von Sailer auf dem Regensburger Bischofsstuhl gegen dessen Person  und Werk ein Inquisitionsverfahren in Gang bringen wollte, welche Motive und  Hintergründe dabei maßgeblich waren und wie dieses Ansinnen schließlich geschei-  tert ist, legt Hubert Wolf in seinem Beitrag unter Anfügung der lateinisch verfaßten  Anklageschrift dar. — Hier knüpft der Beitrag von Karl Hausberger an: Wie sich  Dunkel und Anfeindungen, ja Vergessen über den Theologen und Bischof Sailer  gelegt haben und wie es dann durch die historisch-kritische Forschung zur Rehabi-  litierung und zu einer neuen Tiefensicht dieser bedeutenden Persönlichkeit gekom-  men ist. — Eine indirekte Bestätigung dafür, daß Sailer in der Tat als „Lehrer  Europas“ gilt, leistet Peter Scheuchenpflug mit seinem Forschungsbeitrag über die  „Fremdsprachige Literatur von und über Sailer“. — Die Darstellung und Analyse der  verschiedenen Jubiläen zu Sailer-Gedenktagen durch Johann Gruber zeichnen auf  ihre Weise die Rezeption und die Würdigung des großen Theologen und Bischofs  konstruktiv nach. - Abschließend stellt Manfred Eder die (bei uns bislang kaum  bekannte) Dissertation von Johannes Vonderach vor und erhellt dabei besonders die  Beziehungen von Sailer zur Schweiz.  So kann in der als Teil IV angefügten Dokumentation der Brief von Papst Johannes  Paul II. zur Feier der Bischof Sailer-Gedenkwoche im Jahre 1982 die heutige  Bewertung von Sailer festhalten: „Mit Recht lautet das Urteil über ihn: Erfolgreicher  Urheber der katholischen Erneuerung in seinem Vaterland, scharfsinniger Verfechter  der rechten Lehre, Vorbote der neueren ökumenischen Bewegung ... ‚Kirchenlehrer“  von Deutschland, sogar von ganz Europa.“ - Die von Joseph Kardinal Ratzinger  damals in Landshut gehaltene Festpredigt unterstreicht und entfaltet dies in unnach-  ahmlicher Weise.  XI‚Kırchenlehrer‘
VO  3 Deutschland, o VO ganz Europa.” Die VO  - Joseph Kardınal Ratzınger
damals 1n Landshut gehaltene Festpredigt unterstreicht und enttaltet dies ın unnach-
ahmlicher Weıise
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Dıie vorliegende Festschrift, dıe 1m Umteld des 250. Geburtstages VO Johann
Miıchael Saıiler der Offentlichkeit übergeben wiırd, verdankt hre Entstehung der
Bereitschaft Zur Miıtarbeit der geNANNLEN Autorinnen un: Autoren. Ihnen 1st —
nächst VO  — Herzen dafür danken. Nıcht wenıger gilt ank den Heraus-
gebern der „Beıträge Zur Geschichte des Bıstums Regensburg“, Paul Maı und arl
Hausberger, dem Hause Lafßleben in Kallmünz für die Besorgung der (sesamt-
herstellung und dem Vereıin für Regensburger Bıstumsgeschichte tür dıe grofßzügigefinanzielle Förderung der Drucklegung.

Zu danken haben die Herausgeber 1ın ganz besonderer Weiıse Tau Marıa
Schmidmeier, der Sekretärin Lehrstuhl für Pastoraltheologie der Uniiversıität
Regensburg, dıe alle Manuskrıpte ın unendlich sorgfältiger Kleinarbeit großenteilsnochmals geschrieben, korrigiert und vereinheıtlicht hat; auch dıe beiden studenti-
schen Hıltskräfte, rau Patrıcıa Kuznik und Maren Spiekermann, haben wesentlich
be1 der Fertigstellung der Manuskrıipte, der Korrekturfahnen und des Personen-
regıisters mıiıtgeholfen.

Am November 2001, wel Tage VOT dem 250 Geburtstag VO Johann Michael
Saıler, wırd dessen sıebter Nachfolger als Bischof VO Regensburg, Manfred Müller,
seınen Geburtstag teiern können. Dıie zeıtlıche ähe dieser beiden Geburtstagexibt unls Anladfs, ıhm auch autf diesem Wege herzliche und guLe Wünsche USZU-

sprechen und den ank tür die wohlwollende Begleitung unNnseres Vorhabens abzu-
tTatten

Dıie Herausgeber
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Am 17. November 2001 können WIr des 250 Geburtstages des „bayerıischen
Kirchenvaters“ Johann Michael Sailer gedenken. Johann Michael Saıiler (1751-1 832),
der Altbayer AaUus dem Bistum Augsburg, hat se1ın Leben, bewegt WAal, 1m über-
schaubaren Bereich der altbayerisch-schwäbischen Lande ertüllt. Wenn iıhn Reıisen
mehrtach auch nach Norddeutschland und 1ın die Schwei7z führten, WenNnn seıne
Bücher 1m Panzen deutschen Sprachraum über die renzen des katholischen Ge-
bjets hinaus verbreitet N, doch seıne Wurzeln fest ın seıner Heımat.
Seine Sprache, frei VO Dıiıalekt und klassısch 1ın ihrer Klarheıt, wurzelt 1M Baye-
rischen.

Er selbst beschreibt ın der Rückschau se1ın bescheidenes Elternhaus, seıne tleifSi-
SCNH, tief relig1ösen Eltern, seıne Kıindheit in der Geborgenheıt eıner christlichen
Famiulie: „Johann Michael Saıler ward November 1751 1mM Dorte Aresing —-

weıt Schrobenhausen iın Bayern geboren, VO: Eltern, die mehr durch Gottesturcht
und Rechtschaffenheit als durch Besıtz zeitlicher Csuüter namhaft geworden siınd.“
Wenn das eın tür dıe 9 und die Abkunft VO TOMMeEN Eltern tür die und
höchste Gnade angesehen werden kann, I11US5 Saıler diese und öchste
Wohltat iın seiınem Daseın ankbar anerkennen. Es gilt VO seınen beiden Eltern, W as

ın „Erziehung für Frzieher“ VO seıiner Mutltter geschrieben hat „Dank dir, gelıeb-
Multter! Ewiıg bleıb iıch dein Schuldner. SO oft MI1ır deıin Blıck, deine Gebärde,

deın Wandeln VOT mır, deın Leiden, dein Schweıigen, dein Geben, deın Arbeıiten,
deine segnende Hand, deıin stilles Gebet 1Ns Auge Lrat VO den trühesten Jahren d}
ward das ewıige Leben, das Getühl für Relıgion MI1r gleichsam NECUu geboren, und dıes
Getühl konnte nachher keın Begriff, kein Zweıtel, kein Reız, keın entgegengeSELZLES
Beispiel, eın Leıden, keıine Druck, selbst keine Sünde toten. Es ebt noch ın mır, dies
ewıge Leben, ob du gleich schon VOT mehr als vierz1g Jahren das Zeitliche verlassen
hast.“

ast die Hältte seınes Lebens hat Sailer 1ın der Diözese Freising verbracht. Von
1762 bıs 770 erhielt Gymnasıum der Jesuiten München die prägenden FEın-
flüsse seınes Lebens, 1794 bıs 1799 fand ın München und Ebersberg Zutflucht un:!
Geborgenheıit, und VO 1800 hıs 1821 WAar die tührende Gestalt der Landes-
unıversıtät Landshut. Er hat ın diesen Landshuter Jahren den PanzcCcnhn Klerus des
Bıstums Freising mitausgebildet und ın eıner eıt großer Umwälzungen dıe ge1St-
lıche Gestalt des Bıstums geformt.

In seınem tast unüberschaubaren literarıschen Werk spiegelt sıch seıne Persön-
ıchkeıt, dıe 1ın überquellender Fülle der Herzlichkeit und (sute allen Menschen
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begegnete, unfähig der Feindschaft. Zu den seltenen, glücklichen Mıtgaben der
Natur VO den Eltern her rechnete Saıler se1ın Unvermögen hassen und hadern,

da{ß gelegentlich ächelnd bekennen konnte: „Ich 111 mich heber unschuldigzehn Jahre Äästern lassen, als einen Tag auf die Verteidigung meıner Unschuld VeCI-
wenden. Das erlittene Unrecht VErSCSSCH, 1St bei mır keine Tugend; denn das
Behalten desselben schafft Unruhe, und mır 1St die Ruhe des Gemütes lıeb, da{fß
iıch ohne S1e nıcht leben “  mag.

Das gedruckte Werk 1st Spiegelung zweıer Fähigkeiten des Menschen Sailer: Im
gesprochenen Wort, se1 VO Lehrstuhl oder VO  - der Kanzel,; SCWaANN Verstand
und Herz VO Menschen jeden Standes. Im persönlıchen Gespräch oder Briet konn-

mıt seiıner eıgenen Überzeugung Banz persönlich auf die dorgen des Gegenüberseingehen, iıhn stärken, röosten und bessern. Aus diesen Quellen wuchsen Saıilers
Bücher: Das systematısche Lehrwerk, trei VOoO bloßer Buchgelehrsamkeit oder Stoff-
anhäufung, die kleine pastorale Handreichung, das seelsorgliche Geschenk iın Form
eines leinen Briefes, die schnelle, ıronısche, aber nıcht verletzende Abfertigung VO
Irrtümern und Fehlern, das Gebet- und Betrachtungsbuch, das der Fülle seınes
Herzens Ausdruck vab, die Bıographie der Menschen, die ıhm nahe standen.

„Miıt ıhm kam Freude und Leben 1ın alle  D schilderte einer seiıner
Studenten die Ausstrahlung Saıulers, un:! Joseph Görres, tührender Kopf der katho-
ıschen Romantık, bescheinigte ıhm 1825 BF hat mıt dem Geılst der eıt
ın allen Formen, die ANSCHOMM Unübertroftffen schließlich Jjene köstliche
Hommage des Dıiıchters Clemens VO Brentano den alten Saıiler „Gestern 1st der
oroße, tromme, lustige, mutwillıge, zärtlıche, hüpfende, tliegende, betende, alles
umarmende Gottesknabe Sailerbegegnete, unfähig der Feindschaft. Zu den seltenen, glücklichen Mitgaben der  Natur von den Eltern her rechnete Sailer sein Unvermögen zu hassen und zu hadern,  so daß er gelegentlich lächelnd bekennen konnte: „Ich will mich lieber unschuldig  zehn Jahre lästern lassen, als einen Tag auf die Verteidigung meiner Unschuld ver-  wenden. Das erlittene Unrecht vergessen, ist bei mir keine Tugend; denn das  Behalten desselben schafft Unruhe, und mir ist die Ruhe des Gemütes so lieb, daß  ich ohne sie nicht leben mag.“  Das gedruckte Werk ist Spiegelung zweier Fähigkeiten des Menschen Sailer: Im  gesprochenen Wort, sei es vom Lehrstuhl oder von der Kanzel, gewann er Verstand  und Herz von Menschen jeden Standes. Im persönlichen Gespräch oder Brief konn-  te er mit seiner eigenen Überzeugung ganz persönlich auf die Sorgen des Gegenübers  eingehen, ihn stärken, trösten und bessern. Aus diesen Quellen wuchsen Sailers  Bücher: Das systematische Lehrwerk, frei von bloßer Buchgelehrsamkeit oder Stoff-  anhäufung, die kleine pastorale Handreichung, das seelsorgliche Geschenk in Form  eines kleinen Briefes, die schnelle, ironische, aber nicht verletzende Abfertigung von  Irrtümern und Fehlern, das Gebet- und Betrachtungsbuch, das der Fülle seines  Herzens Ausdruck gab, die Biographie der Menschen, die ihm nahe standen.  „Mit ihm kam Freude und neues Leben in alle“ — so schilderte einer seiner  Studenten die Ausstrahlung Sailers, und Joseph Görres, führender Kopf der katho-  lischen Romantik, bescheinigte ihm 1825: „Er hat mit dem Geist der Zeit gerungen  in allen Formen, die er angenommen  .“ Unübertroffen schließlich jene köstliche  Hommage des Dichters Clemens von Brentano an den alten Sailer: „Gestern ist der  große, fromme, lustige, mutwillige, zärtliche, hüpfende, fliegende, betende, alles  umarmende Gottesknabe Sailer ... bei mir angekommen.“ — „Er opferte, lehrte und  segnete, und war so lustig, innig, ja mutwillig, daß alles trunken war vor Freude.“  Herr Prof. Dr. Konrad Baumgartner und sein Assistent, Herr Dr. Peter Scheu-  chenpflug, haben eine Festschrift für Johann Michael Sailer zum 250. Geburtstag  vorgelegt. Damit ist ein weiterer würdiger Beitrag zur Ehrung dieses Theologen und  Pädagogen geleistet und das beispielhafte Wirken dieses Mannes ins rechte Licht  gerückt.  Als Bahnbrecher der heutigen ökumenischen Bewegung und religiösen Erneuerer  Deutschlands hat Papst Johannes Paul II. 1982 den Theologen und ehemaligen  Bischof von Regensburg, Johann Michael Sailer, in einem Schreiben aus Anlass des  150. Todesjahres Sailers gewürdigt. Sailer habe sich bemüht, durch eine „solide reli-  giöse Erziehung“ die Menschen zu Christus und zur Kirche zu führen und die  Christen durch das Evangelium miteinander zu versöhnen.  Ich wünsche, daß dieses Jubiläum des 250. Geburtstages einen neuen Anstoß gibt,  den Geist und die Glaubenstreue Sailers für die heutige Zeit ins Gedächtnis zu rufen.  "'fl‚t%wd. Caı Wekbor  Erzbischof von München und Freising  XIVbei mır angekommen.“ „ Er opferte, lehrte und
SCgNELE, und Wr lustig, Innıg, Ja mutwillig, da{fß alles trunken W ar VOT Freude.“

Herr Prot. Dr. Konrad Baumgartner und se1ın Assıstent, Herr Dr. DPeter Scheu-
chenpflug, haben iıne Festschrift für Johann Michael Saıler ZUuU 250 Geburtstagvorgelegt. Damıt 1St eın weıterer würdiger Beıtrag Zur Ehrung dieses Theologen und
Pädagogen geleistet und das beispielhafte Wırken dieses Mannes 1Ns rechte Licht
gerückt.

Als Bahnbrecher der heutigen ökumenischen ewegung und relıg1ösen Erneuerer
Deutschlands hat apst Johannes Paul I1 1982 den Theologen und ehemaligenBıschot VO  - Regensburg, Johann Michael Saıler, ın einem Schreiben aus Anlass des
150 Todesjahres Saılers gewürdigt. Saıiler habe sıch bemüht, durch ıne „solıde reli-
Z1ÖSeE Erziehung“ die Menschen Christus und Zur Kırche führen und die
Christen durch das Evangelium mıteinander versöhnen.

Ich wünsche, da{flß dieses Jubiläum des 250 Geburtstages eiınen Ansto(ß x1bt,den Geılst un die Glaubenstreue Saıilers für die heutige eıt 1Ns Gedächtnis ruten.

@W»& San Wexfi:%
Erzbischof VO München und Freising
XIV



RUSSWORT DE UN PFARREI ARESING

Gemeinde un Ptarrei Aresing gedenken 1m Jahre 2001 miı1t Freude un Stolz iıhres
grofßen Sohnes Johann Michael Saıler. Als Kınd Schustersleute wurde hıer

November 1751 geboren. Er W alr noch keıine Jahre alt, als seıne geliebte
Multter verstarb. Viıer Monate nach der Wiıederverheiratung starh auch se1ın Vater 1mM
Jahre 1769 Obwohl 1U  - YTST 18 Jahre zählte, WAar Johann Michael Sailer doch anz
epragt VO der Erziehung und dem Vorbild seıner Eltern, der lıeben, TOMMeN
Mutltter un dem rechtschaffenen Vater. Er verdankte seınen Eltern neben dem tiefen
Glauben VO  — allem se1in Gemut. Stets sprach VO ıhnen mıt großer ank-
arkeıt und aufßerte immer wieder, da{ß ıhm dıe Ruhe des (semütes allezeıt wichtiger
BCWESCH se1 als ıne etwalge Verteidigung be1 erlittenem Unrecht.

eorg Maıer, VO 1850 bıs 1864 Pfarrer VO Aresıng, 1e46% 1856 ıne Gedenktaftfel
Geburtshaus Saılers 1ın der Sunnenhamer Strafßse Nr. 71 anbringen und führte

859/60 ıne Erweıterung der Aresinger Sankt-Martins-Kirche durch Dazu be-
willigte ıhm König Maxımıilıian I1 Joseph mıiıt Rücksicht darauf, dafß Aresing der
Geburtsort des berühmten Bischofs Johann Michael Saıiler ISt, als „Denkmal der
Dıetät be1 der katholischen Geıistlichkeit 1mM gaNnzecnh Königreich‘ ıne Sammlung VO  -

Geldbeträgen ZUT Vergrößerung und Verschönerung der Martinskirche. Diese Samm -
lung erbrachte 21937 Gulden und 41 % reuzer. uch Kardıinal Melchior VO Diepen-
brock, Erzbischof VO Breslau, Sailers ehemalıger Lieblingsschüler und jugendlicher
Freund, 1 305 Gulden beı

1978 erhielt I11ISCIC Volksschule den Ehrennamen „Bischof-Sailer-Schule“; 1995
konnte VOL dem Rathaus eın Bischoftf-Sailer-Brunnen eingeweıht werden. Sowohl ın
der Schule w1ıe ın der Kırche befinden sıch Bronzereliets ZU!T Erinnerung den
1832 verstorbenen großen Sohn der Gemeinde. Schon 1969 W ar Saıiler ıne Straße 1n
Rıchtung Schule gewıdmet worden. Außerdem gedachte dıe Heimatgemeinde ın
großen Jubiläumsteiern I111I71| mıt hohen Vertretern AauUusSs Kırche und Staat se1-
1165 100 Todestages (1932) des 200 Geburtstages (1951) un des 150. Todestages 1mM
Jahre 1987 uch 2001 stehen, über das Jahr verteılt, mehrere Gedenkveranstal-
t(ungen A dıe ihren Höhepunkt November, dem 250 Geburtstag, erreichen.
ıne Grabstelle dem Namen der Linıe Saıiler esteht hıer nıcht mehr, Je-
doch findet sıch als altestes Grabmal 1mM Aresinger Friedhof das der Schullehrer-
(Generationen Se1itz. Saılers Lieblingsschwester Marıanne hatte nämlıch seınen ehe-
malıgen Lehrer Bernhard Se1tz als Wıtwer geehelicht. So 1St die Bezeichnung der
Grabstelle (2 Reihe lınks VO Haupteingang) gleichwohl als Se1tz- bzw. Sailergrab
geläufig.

Die politische Ww1e die kırchliche Gemeinde ehren den grofßen Seelsorger und
bayerischen Kırchenvater, den überragenden Lehrer und Erzıeher, den Vertasser
zahlreicher Schritten und den unvVeErs cSsSCHCH Bischoft VO Regensburg. eın Leben
und Wıirken 1m ökumenischen Geilst sınd seıner Heimatgemeinde Vermächtnis und
Auftrag.
Fur dıe Pfarrgemeinde St Martın Fur die Gemeıinde Aresing
Josef Gleıch, Pfarrer Horst Rössler, Bürgermeıster
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Johann Michael Sailer
Kurzhinweıise Leben un Werk

VO:

Manfred Weirtlauff

Johann Michael Saıler, V1751 ın Aresing beı Schrobenhausen (Dıiö6z Augs-
burg), 20  un 18372 1ın Regensburg, Lrat nach dem Münchner Jesuıitengymnasıum der
Socıetas Jesu bei (1770—72 Novızıat) und studierte der Universıität Ingolstadt
Philosophie Dr. phıl.) und Theologıe, seıt Aufhebung der Socıietas Jesu (1773)
als kurfürstlicher Alumnus. ach der Priesterweihe ın Augsburg 239 wurde

1ın Ingolstadt Repetitor, 780 Protessor der Dogmatıik (neben seinem Lehrer
Benedikt Stattler) und Dr. theol., jedoch 1781 mıiıt den Exjesuiuten als „Obskurant“
entlassen. 1784 beriet ıhn der Augsburger Fürstbischof Clemens Wenzeslaus als
Protessor der Ethik und Pastoraltheologie die neuorganısıierte Unhwversıität
Dillıngen. Hıer wurde durch seın AUS Bibel, Kirchenvätern und Liturgie schöp-
ftendes „Vollständıiges ese- und Betbuch ZUuU Gebrauche der Katholiken“ (1783)
inzwischen weıtbekannt Z Anzıehungspunkt VO: Studenten A4US allen eutsch-
sprachigen Regionen. Er profilierte sıch durch se1ın philosophisches Hauptwerk
„Vernunftlehre für Menschen, wI1ıe S1e sind“ (1785), seıne moraltheologische Früh-
schrift „Glückseligkeitslehre AUS Vernunftgründen, miıt Rücksicht auf das Christen-
tum  «“ 787) beide in Auseinandersetzung VOT allem mıt Immanuel Kant entstanden

und seıne „Vorlesungen A4us der Pastoraltheologie“ (3 Bde., 1788/89, "1820/21), ın
denen diese stark VO Nützlichkeitsdenken des aufgeklärten Staates gepragte
moderne Disziplin durch Betonung des Vorrangs der priesterlichen und seelsorger-
lıchen Aufgaben als erster auf das Fundament der Offenbarungsreligion gründete.
Sein wachsendes Ansehen als akademischer Lehrer und theologischer Schriftsteller,
seıne Offtenheıit gegenüber allen geistigen Bewegungen der Zeıt, seıne bemerkens-

ökumenische Aufgeschlossenheıt un: seıne Bemühungen, die theologischen
Studien 1mM Bıstum Augsburg ın Dıllıngen konzentrieren, brachten ıhm iınsbeson-
dere die Gegnerschaft der Exjesuiten VO  - St Salvator in Augsburg eın Als „Tllumı-
nat  66 verdächtigt und als verderblicher Neuerer beschuldigt, verlor 1794 seıne
Protessur; der päpstliche Nuntıus belegte ıhn miıt Predigtverbot. Durch die Allgäuer
Erweckungsbewegung, der einıge seiıner Schüler ma{fßßgeblıch beteiligt T,
geriet zudem ın den Verdacht eiıner falschen Mystik. ach „Brachjahren“, in
denen anderem seıne klassısche Übersetzung der „Imitatıo Christı des
Thomas VO Kempen“ publızıerte (1794) un ıne „Sammlung VO  — Brieten Aaus allen
Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung“ vorbereıtete (6 Bde.,9erhielt

1799 als vermeiıntlicher Aufklärer eiınen Ruft die Universıität Ingolstadt, die
800 nach Landshut verlegt wurde. Als Protessor der Moral- und Pastoraltheologie,
Universitäts-Prediger und zeitweilıger Vertreter der Homiuletik und Pädagogik
SCWAaNn auf das Universitätsleben großen Finflufß. FEın ıhn sıch sammelnder

VII



Freundeskreis VO Protessoren und Schülern, der nach eiınem verinnerlichten Chri-
tentfum und einer lebendigen Kırchlichkeit strebte aber zugleich Gegenkräfte (wıeden aufgeklärten Seminarregens Matthäus Fıngerlos) auf den Plan rief wurde zu
Ausgangspunkt der Landshuter, dann Münchner Romantık, VO deren Gelst sıch
auch der nachmalige bayerische Könıig Ludwig ergreiıfen 1e6ß Aus seınen Vor-
lesungen erwuchsen bedeutende Werke WwI1e „Grundlehren der Religion“ (1 805), ıne
christliche Glaubensgrundlegung ın Auseinandersetzung mıt der Aufklärungsphilo-sophıe, „Ueber Erziehung für Erzieher“ eın der Bildungsidee der Hu-
manıtät verpflichtetes Plädoyer für die Heranbildung der freien, relıg1ösen Per-
sönlıchkeit, „Neue eyträge ZUr Biıldung des Geıistlichen“ (2 Bde., 1809/11), eın
Supplement seiıner Pastoraltheologie (ın Auseinandersetzung VOT allem mıt Fın-
gerlos), und das „Handbuch der christlichen Moral“ (3 Bde., 9 ın dem dıe
jesultische Kasuistik überwindend ın organıscher Verbindung VO Vernunftlehre,
Religionslehre und christlicher Offenbarung seıne theonome Gewissenlehre eNTt-
wickelte. ach Vollzug des Bayerischen Konkordats (1817/21) wurde Saıler, des-
SCMH Nomuinatıon Zzu Biıschoft VO Augsburg 1819 Wıderstand des Stuhls
gescheıitert WAaTr, VO  3 Max Joseph 1821 1ın das Regensburger Domkapıtel berufen
1827 erfolgte (trotz nochmaliger erheblicher Wıderstände) seıne Ernennung Zzu

Regensburger Weıhbischoft, Koadjutor (mit Nachfolgerecht) und Generalvikar, 1825
ZUuU Dompropst, 18729 schließlich seıne Inthronisation als Biıschoft.

Saıiler WAar WwI1e die euere Forschung bestätigt eın durchaus orıgineller theolo-
gischer Denker, der sıch früh VO  . der jesuıtischen Scholastiık löste. Seine grofßeBedeutung liegt darın, da{ß wichtige Impulse der Aufklärung und der Romantik iın
Rückbesinnung auf dıe Quellen (HI Schrift, Kırchenväter) und die gesamte Tradı-
t10Nn der Theologie für die Neubegründung einer christozentrischen Theologie und
deren Umsetzung 1n die kırchliche und spirıtuelle Praxıs truchtbar machte. Dabe:
erschlofß sıch ıhm I1CUu der Inn für die übernatürlich-mystische Seıte der Kırche, dıe
nach ıhm alle „wahren Christen“, vereınt 1mM gemeınsamen Schauen auf Christus
unabhängig VO „Detaıil der Kontession“ umfaßt; er vertiefte den trıdentinischen
Traditionsbegriff Zur Auffassung VO der „lebendigen Überlieferung“ als einem das
I1 Kirchentum tragenden Prinzıp, führte die Sıttenlehre auf die Glaubenslehre
zurück und stellte die Moralthologie als Tugendlehre dar Ansätze, die VO  — Johann
Baptıst Hırscher, Johann dam Möhler und Franz Xaver Linsenmann Je auf hre
Weıse weıtergeführt wurden. Saıler kann zudem als Schlüsselfigur für das Ver-
ständnıs VO Entstehung und Ausbreitung der katholischen Bıbelbewegung 1M frü-
hen 19. Jahrhundert bezeichnet werden. Schließlich: „Erst mıt SaılerFreundeskreis von Professoren und Schülern, der nach einem verinnerlichten Chri-  stentum und einer lebendigen Kirchlichkeit strebte — aber zugleich Gegenkräfte (wie  den aufgeklärten Seminarregens Matthäus Fingerlos) auf den Plan rief —, wurde zum  Ausgangspunkt der Landshuter, dann Münchner Romantik, von deren Geist sich  auch der nachmalige bayerische König Ludwig I. ergreifen ließ. Aus seinen Vor-  lesungen erwuchsen bedeutende Werke wie „Grundlehren der Religion“ (1805), eine  christliche Glaubensgrundlegung in Auseinandersetzung mit der Aufklärungsphilo-  sophie, „Ueber Erziehung für Erzieher“ (1807), ein der neuen Bildungsidee der Hu-  manität verpflichtetes Plädoyer für die Heranbildung der freien, religiösen Per-  sönlichkeit, „Neue Beyträge zur Bildung des Geistlichen“ (2 Bde., 1809/11), ein  Supplement zu seiner Pastoraltheologie (in Auseinandersetzung vor allem mit Fin-  gerlos), und das „Handbuch der christlichen Moral“ (3 Bde., 1817), in dem er — die  jesuitische Kasuistik überwindend — in organischer Verbindung von Vernunftlehre,  Religionslehre und christlicher Offenbarung seine theonome Gewissenlehre ent-  wickelte. — Nach Vollzug des Bayerischen Konkordats (1817/21) wurde Sailer, des-  sen Nomination zum Bischof von Augsburg 1819 am Widerstand des Hl. Stuhls  gescheitert war, von Max I. Joseph 1821 in das Regensburger Domkapitel berufen.  1822 erfolgte (trotz nochmaliger erheblicher Widerstände) seine Ernennung zum  Regensburger Weihbischof, Koadjutor (mit Nachfolgerecht) und Generalvikar, 1825  zum Dompropst, 1829 schließlich seine Inthronisation als Bischof.  Sailer war — wie die neuere Forschung bestätigt — ein durchaus origineller theolo-  gischer Denker, der sich früh von der jesuitischen Scholastik löste. Seine große  Bedeutung liegt darin, daß er wichtige Impulse der Aufklärung und der Romantik in  Rückbesinnung auf die Quellen (HI. Schrift, Kirchenväter) und die gesamte Tradi-  tion der Theologie für die Neubegründung einer christozentrischen Theologie und  deren Umsetzung in die kirchliche und spirituelle Praxis fruchtbar machte. Dabei  erschloß sich ihm neu der Sinn für die übernatürlich-mystische Seite der Kirche, die  nach ihm alle „wahren Christen“, vereint im gemeinsamen Schauen auf Christus —  unabhängig vom „Detail der Konfession“ —, umfaßt; er vertiefte den tridentinischen  Traditionsbegriff zur Auffassung von der „lebendigen Überlieferung“ als einem das  ganze Kirchentum tragenden Prinzip, führte die Sittenlehre auf die Glaubenslehre  zurück und stellte die Moralthologie als Tugendlehre dar — Ansätze, die von Johann  Baptist Hirscher, Johann Adam Möhler und Franz Xaver Linsenmann je auf ihre  Weise weitergeführt wurden. Sailer kann zudem als Schlüsselfigur für das Ver-  ständnis von Entstehung und Ausbreitung der katholischen Bibelbewegung im frü-  hen 19.Jahrhundert bezeichnet werden. Schließlich: „Erst mit Sailer ... kam für-die  katholische Theologie die Zeit, wo man in einem gebildeten Deutsch über theologi-  sche Dinge sprach und schrieb“ (Franz Xaver Kraus, 1897). Als theologischer Lehrer  und spiritueller Erzieher und Begleiter prägte er eine ganze Generation von  Priestern („Sailerschule“), deren Einfluß in Kirche und Schule bis über die Mitte  des 19. Jahrhunderts nachwirkte, dann allerdings mitsamt seiner Theologie massiv  unterdrückt wurde. Auch Laien aller Stände und Konfessionen fühlten sich durch  seine Schriften, mehr noch durch sein religiöses Genie angezogen; mit vielen war  er freundschaftlich verbunden. 1982 wurde Sailer durch Johannes Paul II. gleichsam  rehabilitiert als „erfolgreicher Urheber der katholischen Erneuerung in seinem  Vaterland, scharfsinniger Verfechter der rechten Lehre, schließlich geradezu Vorbote  der neueren ökumenischen Bewegung“.  Aus: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Auflage, Bd. 8 (Freiburg-Basel-Rom-Wien 1999),  1431-1433.  XVIIIkam für:die
katholische Theologie die Zeıt, Ian ın eiınem gebildeten Deutsch über theologi-sche Dınge sprach und schrieb“ (Franz Xaver Kraus, Als theologischer Lehrer
und spirıtueller Erzieher und Begleıter pragte ıne NZ Generatıon VO
Priestern („Saılerschule“), deren Eıinflufß in Kirche und Schule bis über die Mıtte
des Jahrhunderts nachwirkte, dann allerdings mıtsamt seiıner Theologie MAaSS1ıv
unterdrückt wurde. uch Laıien aller Stände und Konfessionen ühlten sıch durch
seıne Schriften, mehr noch durch seın relig1öses Genie ANSCZORCNH; mıt vielen War

treundschaftlich verbunden. 1987 wurde Sailer durch Johannes Paul I1 gleichsamrehabilitiert als „erfolgreicher Urheber der katholischen Erneuerung ın seinem
Vaterland, scharfsınnıger Vertechter der rechten Lehre, schließlich geradezu Vorbote
der T1CUCTCN ökumenischen Bewegun  “

Aus Lexiıkon für Theologie und Kırche, Auflage, (Freiburg-Basel-Rom-Wien
11



Sailer Begegnungen
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Sailer un Wıinkelhofter
ein homuiletisches Gespräch

VO  3

Werner Schrüter

Anrede
An einem kalten Januartag 1971 trug InNnan 1m nıederbayerischen Engertsham den

Passauer Dogmatikprofessor Aloıs Wıinklhoter (geb. 1907 Grabe Benno Huben-
steıiner (1924-1985), eıner seıner namhatten Fakultätskollegen, der der Beerdigung
beiwohnte, vertafißte in gewohnt lebendiger Sprache eınen Nachruf, 1n dem die
Rottaler Landschaft VOT ugen den ftamıliiären Horıizont des Verstorbenen schil-
derte: „Rıngsum aber lag, versunken 1ın ıhre Wınterstille, die Rottalheimat da mıt
ıhren sanften Höhen und gestreckten Breıten. Jahrhunderte schon, dafß hıer die
Wıinklhoter auf ıhren Höten sıtzen, doppelt geadelt durch das Werken iıhrer Bauern-
hände und durch das priesterliche Wirken ıhrer geistlıchen Söhne Nıcht zufällıg WAar

einst eiıner VO  — ıhnen ZU ‚altesten und besten Freund'‘ des großen Johann Michael
Sailer geworden.“‘ Hubensteiner hat nıcht übertrieben. Der Geistliche Sebastian
Winkelhoter (  T806), auf den sıch diese Aussage bezieht, gehörte wirklich ZU

eNgStiEN Freundeskreis des Theologieprofessors Johann Michael Saıler. Seine Be-
zıehung Winkelhofer beschrieb der nachmalıge Regensburger Bischot miıt einem
knappen, sehr emphatısch klingenden Kompliment, das fast nıcht mehr übertroffen
werden ann: eın „Augen- und Herzens-Zeuge meınem Herzen und (Geıliste Velr-

wandtCk

Aus diesem SCH Miteinander heraus W alr für Sailer ıne Selbstverständlichkeıt,
Wıinkelhoter in die Reihe VO  3 Biographien aufzunehmen, 1n denen verstorbenen
Freunden und Schülern eın lıterarısches Denkmal setizte Dabei stand wenıger bıo-
graphisches Interesse 1m Vordergrund, sondern die Vorstellung nachahmenswerter
Rıchtbilder christlichen Daseıns, „Früchte der echten Pastoraltheologie“, Ww1e€e Sailer
diese nannte. @ Da beim Lebensbild Wınkelhofters, der eıt se1ınes priesterlichen

Benno Hubensteıiner, Biographenwege. Lebensbilder AuUus dem alten Bayern, München
1984;, 243

Wınkelhofter, der Mensch und der Prediger. Eın Andenken für seıne Freunde, 1 Johann
Michael Sajler’s sämmtlıche Werke, hg. Joseph Wıdmer, 21 Früchte der echten Pastoral-
theologie oder kurzgefafßite Lebensgeschichten echtgebildeter Priester, Sulzbach 1839, 186, 215
(Im Folgenden zıtiert: Z1)

Diese ınsgesamt 11 „Erinnerungen“ neben Wıinkelhoter werden der Dogmatik-
professor Benedikt Stattler 7728—1 797), der Erzieher Joseph Anton Sambuga (1752-1 815) und
der Pfarrer Johann Michael Feneberg (1751—-1812) portraitiert verstand Saıiler auch als Be1i-



Lebens 1M nach heutiger Terminologie hauptamtlıchen Verkündigungsdienst
stand, Theorie und Praxıs der Predigt 1mM Vordergrund steht, überrascht nıcht. Dıie
Sailerschen Ausführungen, dıe erstmals gut eın Jahr nach Wınkelhoters 'Tod 1808
1m ruck erschienen M, bılden die Primärquelle für die nachfolgenden Dar-
legungen.

Dıie Überschrift „ein homiletisches Gespräch“ des vorliegenden Beıtrages INasüberraschen. Eın Orıiginalton Wınkelhofters, 1ın dem ausgiebig über ınn und
Zweck christlicher Verkündigung spricht, 1St nıcht überlietert, und seıne Predigten,die VO Freunden und Onnern posthum herausgegeben wurden, tühren UIls$ in eın
anderes, weıl rein praxısorientiertes Genus der Theologie und seiner sprachlichen
Ausformung. Natürlich MUu: auch davon AUSSCHANSCH werden, da{fß Sailer und
Winkelhoter ın ihrer über Jahre auernden Freundschaft oftmals über das theo-
retische Procedere christlicher Verkündigung gesprochen haben, ohne da{ß ırgend-
eLtwaAas davon der Nachwelt tradıiert wurde. Und doch ührten un führen Saıler und
Wıinkelhofer eın homiletisches Gespräch: Sailers Eriınnerungen sınd der theoretisch-
literarısche Versuch, über die Predigtpraxis Wınkelhoters nachzudenken und s1e der
Fachwelt überlietern. Was Wıinkelhoter auf der Kanzel praktizierte, reflektierte
Saıler, seıne 1ın Erzähltorm gehaltene Nıederschrift 1st die schriftliche Zusammen-
fassung dessen, Ww1ıe seın Freund 1n e1in und Wırken Verkündigung verstanden hat.
Beide sprechen unterschıiedlichen Zeıten und ın verschiedener Art und Weıse,
aber über e1n- un! dasselbe TIThema Predigt und predigen, wobei offensichtlich 1St,
da{fß Wınkelhoter den mehr aktıv-gebenden, Sailer mehr den passıy-aufnehmenden
art übernommen hat.

Dabe ware sachlich UNAaANSCMECSSCH, das homiletische Thema und die geradebeschriebene hermeneutische Fragestellung L1UT als recht sınguläre, ausschnitthafte
Zugänge Wıinkelhofers Leben und Werk betrachten. Homiuiletisches Bemühen
kann höchst Aussagekräftiges Tage bringen, W as das Menschliche und Seel-
sorgliche des Betrachteten angeht. Ottmar Fuchs welst auf diesen tundamentalen
Zusammenhang hın, WeNn schreibt: „Sage mır, w1e eiıner predigt, und iıch Sdapc dir,
welche Pastoral hat, W1e€e mıt denen umgeht, für die verantwortlich i8t.  <
Und umgekehrt: „Sage mır, w1e einer MIt den Menschen umgeht, und ıch Sapc dır,
Ww1e ohl predigt b7zw. ob seiıne Predigt se1n pastorales Handeln authentisch Zu
Ausdruck bringt.“ “ nwıeweıt dieses Postulat für Wınkelhoter gegolten hat, MU:
sıch erweılsen.

Wiınkelhofers Leben
„Nur Saıler kann Wınkelhoters Bıograph SCYI. Wer könnte Wınkelhoter BCNAUCIkennen als Saijler?“ Das Bekenntnis eines nıcht näher geNaANNTLEN Pfarrers MU auch

dem, der heute über Wınkelhoter torscht, Rıchtschnur seın und leiben. Dıie Bıo-

trage Zur Priesterbildung. Vgl Konrad Baumgartner, Johann Miıchael Saıler als Pastoral-
theologe und Seelsorger, 1n Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Johann Michael Saıler und seıne
Zeıt, Regensburg 1982 (Beıiträge des Bıstums Regensburg 16), 277-303, 296 f.; Franz Georg
326
Friemel, Johann Mıchael Saıiler und dıe getrennten Chrıisten, In: Schwaiger/Maı, Saıler 33 1—349,

Ottmar Fuchs, „Nıch Dummheit und Furcht, Wahrheit und ute deine Wache.“
Homiuiletische Themen und Strukturen bei Franz Ludwig VO Erthal, In: Franz Ludwig VO  -
Erthal Fürstbischof VO: Bamberg und Würzburg 79—1 /’95, Dıözesanmuseum Bamberg, hg

Renate Baumgärtel-Fleischmann, Bamberg 1995, /6—91,
WW 21, 260



STaAMMC über hn, dıe ın verschiedenen Lexıka und Studien Aufnahme fanden‘,
beziehen sıch alle auf die „kurzgefafste Lebensgeschichte“, die Sailer seıner Eriınne-
rung seınen Freund voranstellt. Andere Quellen stehen nıcht ZUr Verfügung;
sınd die Ingolstädter Jahre Winkelhofters, W as das Archivmaterıial betrifft, eın ertrag-
loses Feld, und bedauerlicherweise verbrannte seın Personalakt, 1mM Archiv
des Frzbistums München und Freising, 1mM etzten Weltkrieg. Archivalien über
Winkelhoter als Hofprediger konnten ebentalls nıcht ausfindig gemacht werden.‘

Winkelhoters Wıege stand ın Munzıng, damals 1mM nıederbayerischen Landgericht
Griesbach gelegen, kırchlich zu Bıstum Passau gehörend. Dem Landwirt Wınkel-
hofer die Quellen verschweıigen den Vornamen des Vaters und seıner Frau
Magdalena wurde Januar 1743 eın Sohn geschenkt, der auf den Namen Seba-
st1an die Taute empfing. Der Sohn des Brummerbauern, der Hausname, wuchs
mi1t der Landwirtschaft auf, allerdings übten Verwandte auch den Beruft der Salz-
schifter auf der Donau AUuUs. Darauf bezugnehmend wiırd spater eın Freund Winkel-
hoters SapcCh.: Er „thut, W aAs seıne Landsleute thun, ın eiınem anderen Sınne: Sıe
1etern Salz 1n die ternen Provınzen. Er 1St das Salz der Welt ın der TOVINZ. der
eıster.“

ach dem schulıiıschen Elementarunterricht 1m Kloster Aldersbach und ersten

Gymnasıaljahren 1n Landshut Lrat Wıinkelhoter 31 Oktober 1759 1n das Novızıat
der Gesellschatt Jesu ın Landsberg ein. Wıe 1M Jesuıtenorden üblıch, absolvierte
1in Ingolstadt Zzuerst die phiılosophischen, sprachlichen und rhetorischen Studıien,
erganzt durch ıne weıtere Lehr- und Ausbildungsphase ın Dıiıllıngen, Ellwangen
und München. ach Ingolstadt zurückgekehrt, sıch einem vierJährigen
Studiıum der Theologie. Sotort nach der Priesterweıihe, die 18. Aprıl LE 1ın
Eıchstätt empfing, wurde „als raeses Colloquiui internorum 1ın den [Ingolstädter]
Conviıctus 5. Ignatıl Martyrıs“ Die Aufhebung des Jesuitenordens 1773
rachte mıiıt sıch, da{fß 1m selben Jahr ın das Amt eiınes Präses un: „Exhortators“
der bürgerlichen Kongregatiıon Marıa de Vıctoria gleichen Orts eruten wurde.

Hıer sınd iın chronologischer Reihenfolge NCMNNECI: Clemens A. Baader, Lexikon VeCeI-

storbener Baierischer Schrittsteller des 18 un! 19. Jahrhunderts, 11 (Nachdruck
Augsburg-Leipziıg 1825, 232-234; Georg Hamberger/Johann Meusel,; Das gelehrte
Teutschland, Auflage, Z Lemgo 1827, 618; Heınrich Dörıing, Dıiıe gelehrten Theologen
Deutschlands 1mM und ahrhundert, 4’ Neustadt der Orla 1835, 423—425; Johann
Michael Hauber (Hg.), Christus 1st meın Leben, Sterben meın Gewinn. Erzählungen AUs

dem Leben gottergebener leidender und sterbender Christen, Landshut *1839, 180—182;
Rıichard Lauchert, Art. Wınkelhoter, In: ADB, 43, 432—434; Aloys Halser, Bischof arl
Joseph VO Rıccabona und seıne eıt (1761-1 839), Passau 1928, 129 f) Hubert Schiel (Hg.),
Johann Michael Saıler. Leben und Briefe, 8} Briefe, Regensburg 1852, 564 Aus
eıt: Konrad Baumgartner, Dıie Seelsorge 1m Bıstum Passau zwıischen barocker Tradıtion,
Aufklärung und Restauratıon, München 1975 Hıstorische Abteilung 19), 156;
Mantred Brandl, Die deutschen katholischen Theologen der Neuzeıt. Eın Repertorium, 2)
Aufklärung, Salzburg 1978, 268 Unter homiletischen Gesichtspunkten: Joseph Kehreıin,
Geschichte der katholischen Kanzelberedsamkeıt der Deutschen VO der ÜAltesten bıs ZU!r euUuUe-
sten Zeıt, Bd I Maınz 1843, 165

Für dıesbezüglıche Hınweıiıse aus den kırchliıchen, staatlıchen und kommunalen Archiıven
Eıchstätts, Ingolstadts und Münchens danke ıch herzlich.

21 256 Zu den geistlıchen Söhnen der Wıinkelhoters sınd och zählen: Franz
Sales Winkelhoter (1858-1 891) un! Josef Winkelhoter (1884—1953), dıe €l1| als Weltgeistliche
1mM Dıienst der 1öÖzese Passau standen.



Mıt Datum VO 9.Oktober K verzeichnen dıe Annalen der Uniuversität Ingol-
stadt Wwel „NOVI doctores“: Johann Michael Sailer und Sebastıan Wınkelhoter. 7 wı-
schen beiden hatte sıch ın den Onaten UVOo eın recht treundschaftliches Verhältnis
entwickelt. Saıler erinnert sıch, W1€e dazu kam „Um diese eıt WAar auch, da{fß
mich eın Geniuus triıeb, seiınen Umgang suchen, der bald herzinnig WAal,
dafß keine Scheidewand mehr zwıischen ul stehenblieb und ıch mıiıt ıhm w1e€e mıt mir
reden konnte. Seine auffallende, sıch gleiche Heıterkeit ZOS mich d seıne De-
MUL hielt mich, seıne Liebe tesselte mich, seıne Religion ıldete miıch.“ 9

Am Oktober 1775 wırd Wınkelhoter Zu ordentlichen Prediger der unferen
Stadtpfarrkirche St. Morıtz bestellt „Damıt W ar 1ın das seıiner eigenthümlichen
Begabung ANSCINCSSCHNC Arbeitsteld eingetreten, auf dem fortan ununterbrochen
bis seınen Tod erfolgreich und segensreich wıirken sollte.“ 10 Dıie Prädikatur WAar
mıiıt einem Jahresgehalt VO 400 Gulden dotiert ıne andere Quelle nn 1U  —_
200 hınzu kam ıne Pension VO:  — 240 Gulden. DE Wıinkelhofter auch weıterhın die
Exhortationen ın der Bürgerkongregation abhıielt,; sahen und hörten ıhn die Ingol-städter zweımal: Uhr 1n St Morıitz, 13 Uhr ın der Kongregations-kırche. Gern übernahm auch weıtere Predigtverpflichtungen: In einer zurückge-lassenen Handschrıift, die Saıiler nıcht näher verifiziert, sınd die Orte aufgelistet,denen Wınkelhoter ın jenen Jahren das Wort (Gsottes verkündete: diese Liste darın
Namen WwI1e Mährıng, Kösching, Manching, Reichertshofen, Scheyern lıest sıch w1e
das Urtsregister der damaligen Herrschaftt Bayern-Ingolstadt. Beliebte Predigtorteın Ingolstadt für ıhn die Kreuzkirche sSOWI1e die Gotteshäuser der ranzıs-
kaner und Augustiner.

Es War das Ingolstadt, dessen geistiges Leben 1ın den etzten Jahrzehnten des
18. Jahrhunderts »”  o Kampf zwıschen aufgeklärter Retorm und den zaäh verte1-
digten alten Strukturen“ (Georg Schwaiger) überschattet war.  12 och baute INan
Kırchen 1M Stil des Rokoko, pflegte Gebet und Gottesdienst ın den barocken Ge-
wändern. och mıiıt den Iluminaten eines dam Weıshaupt (1748-1 830), der Auf-
hebung des Jesuıtenordens und der damıt einhergehenden Neuordnung der theolo-
gischen Disziplinen kam Spannungen, dıe auch den Jungen Protessor Saıiler mıiıt
ın ıhren og nahmen. Als 1/81 VO:  - der Uniuversıität abgeschoben wurde un für
Wıinkelhofter eın Wohnungswechsel anstand, O  n beide Inmen. Saıler: „Wır
bezogen ıne Mieth-Wohnung 1n der Stadt, we1l Zimmer, die durch ıne Thür S”schieden5Wır ließen den SaNzZCH Tag die Thür offen, und hatte jeder, Ww1e
H Wınkelhofer] sıch scherzend ausdrückte, We1l Zimmer bekommen, und zahlte 1Ur

jeder eiınes Hıer hatten WIr alles mıteinander gemeın, einen Tisch, ıne Unter-
haltung, eın Studium, das der heiligen Schrift, oft auch ine Börse, aber nıcht die
meıne, die nıcht WAal, sondern die seıneMit Datum vom 19. Oktober 1773 verzeichnen die Annalen der Universität Ingol-  stadt zwei „novi doctores“: Johann Michael Sailer und Sebastian Winkelhofer. Zwi-  schen beiden hatte sich in den Monaten zuvor ein recht freundschaftliches Verhältnis  entwickelt. Sailer erinnert sich, wie es dazu kam: „Um diese Zeit war es auch, daß  mich ein guter Genius trieb, seinen Umgang zu suchen, der bald so herzinnig war,  daß keine Scheidewand mehr zwischen uns stehenblieb und ich mit ihm wie mit mir  reden konnte. Seine auffallende, sich stets gleiche Heiterkeit zog mich an, seine De-  mut hielt mich, seine Liebe fesselte mich, seine Religion bildete mich.“?  Am 1. Oktober 1775 wird Winkelhofer zum ordentlichen Prediger an der unteren  Stadtpfarrkirche St. Moritz bestellt. „Damit war er in das seiner eigenthümlichen  Begabung angemessene Arbeitsfeld eingetreten, auf dem er fortan ununterbrochen  bis an seinen Tod so erfolgreich und segensreich wirken sollte.“ !° Die Prädikatur war  mit einem Jahresgehalt von 400 Gulden dotiert — eine andere Quelle nennt nur  200 —, hinzu kam eine Pension von 240 Gulden. !! Da Winkelhofer auch weiterhin die  Exhortationen in der Bürgerkongregation abhielt, sahen und hörten ihn die Ingol-  städter sonntags zweimal: um 8 Uhr in St. Moritz, um 13 Uhr in der Kongregations-  kirche. Gern übernahm er auch weitere Predigtverpflichtungen: In einer zurückge-  lassenen Handschrift, die Sailer nicht näher verifiziert, sind die Orte aufgelistet, an  denen Winkelhofer in jenen Jahren das Wort Gottes verkündete; diese Liste — darin  Namen wie Mähring, Kösching, Manching, Reichertshofen, Scheyern — liest sich wie  das Ortsregister der damaligen Herrschaft Bayern-Ingolstadt. Beliebte Predigtorte  in Ingolstadt waren für ihn die Kreuzkirche sowie die Gotteshäuser der Franzis-  kaner und Augustiner.  Es war das Ingolstadt, dessen geistiges Leben in den letzten Jahrzehnten des  18. Jahrhunderts „vom Kampf zwischen aufgeklärter Reform und den zäh vertei-  digten alten Strukturen“ (Georg Schwaiger) überschattet war.'?f. Noch baute man  Kirchen im Stil des Rokoko, pflegte Gebet und Gottesdienst in den barocken Ge-  wändern. Doch mit den Illuminaten eines Adam Weishaupt (1748-1830), der Auf-  hebung des Jesuitenordens und der damit einhergehenden Neuordnung der theolo-  gischen Disziplinen kam es zu Spannungen, die auch den jungen Professor Sailer mit  in ihren Sog nahmen. Als er 1781 von der Universität abgeschoben wurde und für  Winkelhofer ein Wohnungswechsel anstand, zogen beide zusammen. Sailer: „Wir  bezogen eine Mieth-Wohnung in der Stadt, zwei Zimmer, die durch eine Thür ge-  schieden waren. Wir ließen den ganzen Tag die Thür offen, und so hatte jeder, wie er  [Winkelhofer] sich scherzend ausdrückte, zwei Zimmer bekommen, und zahlte nur  jeder eines  . Hier hatten wir alles miteinander gemein, einen Tisch, eine Unter-  haltung, ein Studium, das der heiligen Schrift, oft auch eine Börse, aber nicht die  meine, die nicht war, sondern die seine ... Das war eine rechte Communio animorum  ’ WW 21, 194 f. Hubert Schiel, Johann Michael Sailer, Leben und Briefe, Bd. 1, Regensburg  1948, 48 f. übernahm wörtlich diese Passage.  19 ADB 43, 432.  ‘! Zur Prädikatur in St. Moritz: Unterhaltungsblatt zur Ingolstädter Zeitung 31 (1898), 183;  Johann B. Götz, St. Moritz in Ingolstadt. Kirche und Pfarrei, Ingolstadt 1928, 108 f.  ! Zur Universitätsstadt Ingolstadt u.a.: Benno Hubensteiner, Am Beispiel Ingolstadt.  Kirche und Kultur im alten Bayern, in: Ingolstadt-Landshut-München. Der Weg einer Uni-  versität, hg. v. Benno Hubensteiner, Regensburg 1973, 9-30; Georg Schwaiger, Größe und  Grenze der Theologie. Aufgezeigt an fünfhundert Jahren Geschichte einer theologischen  Fakultät, in: Hubensteiner, Ingolstadt 51-78.  6Das W ar ıne rechte Commun10 anımorum

9 Z 194 Hubert Schiel, Johann Michael Saıler, Leben und Briefe, 1‚ Regensburg
1948, 48 übernahm wörtlich diese Passage.

ADBRB 43, 437
11 Zur Prädikatur 1n St. Moritz: Unterhaltungsblatt ZUur Ingolstädter Zeıtung 31 1898), 183;

Johann GöÖtz, St. Morıtz 1ın Ingolstadt. Kırche und Pfarrei, Ingolstadt 1928S8, 108
12 Zur Universitätsstadt Ingolstadt i Benno Hubensteiner, Am Beispiel Ingolstadt.

Kırche und Kultur 1mM alten Bayern, 1N Ingolstadt-Landshut-München. Der Weg eiıner Uni-
versıtät, hg. Benno Hubensteıiner, Regensburg 1973, 9—30; Georg Schwaiger, Groöße und
Grenze der Theologie. Aufgezeigt üunthundert Jahren Geschichte eiıner theologischenFakultät, 1n: Hubensteiner, Ingolstadt B1



eit bonorum UunNs, das 1Sst, eın Geılst un! wel Seelen.  « 15 Als Resultat dıeser
Lebensgemeinschaft MUuU U, m M Saıilers „Vollständiges ese- und Betbuch Zzu €
rauche der Katholiken“ (München und Ingolstadt betrachtet werden, des-
SCI1 Abfassung ıh Winkelhoter nachhaltıg motivierte.“

Gut dreizehn Jahre predigte Winkelhoter auf der Kanzel St. Morıtz, ıne Zeıt,
ın der dıe geistliche Obrigkeıt auft den SCIMN be- und gesuchten Prediger autmerksam
wurde. Den Ruft, Domprediger 1ın Augsburg werden, nahm nach mühsamer
Entscheidungsfindung d seıne Forderung das dortige Ordinarıat, für eiınen ıhm
adäquaten Nachfolger in Ingolstadt SOTSCNH, 1ef6 den Stellenwechsel zunichte wWerlr-

den Zum 18 Januar 1789 WAar seın Geburtstag wurde als Prediger die
Hoftkirche Neuburg bestellt Währenddessen wohnte 1m ehemalıgen Jesuiten-
kolleg un! auch ın diesen fünf Jahren predigte eifrıg un: unermüdlıch, auch hıer
WAar sıch der Hofprediger nıcht tein, auf dıe Märkte und Dörter hınaus ZUT:

Verkündigung des Wortes (sottes tahren
Folgt INan Saıler, WAar Bischoft Casımır VO  ; Häfttelin (1737-1 827) VelI-

danken, dem eintlufßreichen Dıplomaten un langjährigen Botschatter Bayerns beim
Heılıgen Stuhl, da{fß Winkelhoter nach München wechselte. Obwohl Belege tehlen,
wiırd die Aussage Saıilers den Tatsachen entsprechen, Wlr doch Häfttelin selit 1782
Generalviıkar des Bayerischen Grofßpriorats der Malteser miıt Sıtz be1 der Hotkirche
St Michael, die Winkelhoter beruten wurde und dıe VO 1782 bıs 1808 Heımat
des Malteserordens 1m kurfürstlichen München war.  1 Jahre spater, als 1m Dom-
pfarramt Unserer Lieben Tau das Ableben Winkelhoters beurkundet werden wiırd,
benennt InNnan ihn als „Prediger der Maltheserkirche“. Anfang Februar 1794 LIrat
se1ın Amt als Hoftprediger d ıne angesehene Predigtpfründe, die ın der
Entscheidungsgewalt des kurfürstlichen Hauses SOWIl1e des 1789 errichteten Hof-
bıstums lag. ABr ZOS in seıne LICUEC Wohnung, darın, einer nıcht unwahrscheinlichen
Erzählung nach, ehemals Wıilhelm der Fünfte, nachdem die Regierung ın die
Hände Maximiuilians des Ersten nıedergelegt hatte, se1ın Leben beschlofßß, miıt dem
Gedanken 1n: ‚hıer 11 ich das Werk, das ich ın Ingolstadt anfıeng, das iıch 1ın Neu-

I7aburg wiederholte, beschliefßen, hıer 11 iıch als Prediger sterben

13 21, 19/ f’ uch be1 Schiel, Saıiler 1, 7 ’ abgedruckt.
14 Schiel, Saıler 1’ E Saıiler selbst erwähnt 1ın seınem Lebensbericht Winkelhoter diesen

Zusammenhang nıcht. Für Bertram Meıer, Die Kırche der wahren Christen. Johann Michael
Sailers Kirchenverständnis zwischen Unmiuttelbarkeit und Vermittlung, Stuttgart-Berlin-Köln
1990 M  t 4), 169, gehört Winkelhoter den theologischen „Vätern” des „erbaulıchen“ un:!
„praktischen Schriftforschens“, das eiınem wesentlichen Charakteristikum Saıilers und se1-
nNnes Wıirkens wurde

15 Zu aTtftifelin: arl Hausberger, Art. Häftelin, In: ThK: 9 1138 f, arl Hausberger, Staat
und Kırche ach der Sikularısation. Zur bayerischen Konkordatspolitik 1m trühen 19. Jahr-
hundert, St. Ottilien 1983 Hiıstorische Abteilung 23); Rudolt Fendler, Johann Cası-
mMI1r VO  3 Häftelin (1737-1827). Historiker, Kirchenpolitiker, Dıplomat und Kardınal, Maınz
1980 (Quellen und Abhandlungen ZUur Mittelrheinischen Kirchengeschichte 33)

Zu Winkelhoters Zeıt ın München WAar St. Mıichael uch S1ıtz der Milıtärpfarrei, W as

zusätzliche Predigtverpflichtungen mıiıt sıch gebracht en könnte. Zur Geschichte VO

St. Michael dieser Jahre: Josef Forster, Das gottselige München, München 1895, 253-—-259;
Lothar Altmann, Chronik VO St Michael!: 3—-19 11 arl Wagner/Albert Keller (Hg.),
St. Michael ın München. Festschriftt N 400. Jahrestag der Grundsteinlegung und ZUu Ab-
schlufß des Wiederaufbaus, München 1983, 245—2653, 245248

17 Vgl Rıchard Bauer, Der kurfürstliche geistliche Rat und dıe bayerische Kirchenpolitik
81München 1971 (MBM 32), 199—202

18 WW 21, 202



Gleich Begınn seıner Münchener eıt wurde Wınkelhofer eın zweıtes Mal
Herbergsvater für den iın Dıllıngen suspendierten Theologieprofessor Saıler. Der
nach München Gekommene schildert diese berühmt gewordene Szene, die beson-
ders dem Hofprediger Zzur Ehre gereicht: „Wıe Wınkelhofter mich aufnahm, als
iıch 4. November 1794 VO Dıllıngen entlassen ward, als iıch 6. November

Uhr INOTSCHS VOT seıner Türschwelle stand! ‚Was LUST du da?‘ ‚Sıe haben miıch
entlassen.‘ ‚Nun, komme und ruhe AUsSs 1n meınen Armen. Meıne Stube, meın
Tisch, meın Bette, meıne Habe, meın Herz, all das Meıne 1st dein.“ Wıinkelhoter
versuchte den tief Verletzten trosten, nıcht ohne deutlich Kritik üben den
Verleumdungen und Vorwürten, die seinen Freund ungerechtfertigterweise traten:
„Es 1St doch eın Sar kleinliches, bequemes, STauUsames Dıng den Verketze-
rungsgeılst, und gehört 1ın das göttliche Christentum hıneın, wıe der Aussatz ın das
schöne MenschengesichtGleich zu Beginn seiner Münchener Zeit wurde Winkelhofer ein zweites Mal  Herbergsvater für den in Dillingen suspendierten Theologieprofessor Sailer. Der  nach München Gekommene schildert diese berühmt gewordene Szene, die beson-  ders dem Hofprediger zur Ehre gereicht: „Wie Winkelhofer mich aufnahm, als  ich am 4. November 1794 von Dillingen entlassen ward, als ich am 6. November  um 10 Uhr morgens vor seiner Türschwelle stand! ‚Was tust du da?‘ ‚Sie haben mich  entlassen.‘ ‚Nun, so komme und ruhe aus in meinen Armen. Meine Stube, mein  Tisch, mein Bette, meine Habe, mein Herz, all das Meine ist dein.“!* Winkelhofer  versuchte den tief Verletzten zu trösten, nicht ohne deutlich Kritik zu üben an den  Verleumdungen und Vorwürfen, die seinen Freund ungerechtfertigterweise trafen:  „Es ist doch ein gar so kleinliches, bequemes, grausames Ding um den Verketze-  rungsgeist, und er gehört in das göttliche Christentum hinein, wie der Aussatz in das  schöne Menschengesicht ... Es wird eine Zeit kommen, wo der kalte Unglaube ge-  rade so viel oder noch mehr zerstören wird als jetzt der blinde Eifer.“?  Gleich zu Beginn dieser zweiten „Brachzeit“ gab Sailer die „Nachfolge Christi“  des Thomas von Kempen heraus, wiederum auf Betreiben Winkelhofers: „Er ver-  führte mich auch, die Nachfolgung Christi neu zu übersetzen ...“?!  Ob im universitären Ingolstadt, im verträumten Neuburg oder in der Metropole  München, Winkelhofers Lebens- und Wirkungsart veränderte sich nicht. Er lebte  bescheiden”, meist zurückgezogen, um sich seinem wöchentlichen Exerzitium der  Predigtvorbereitung zu widmen, stand vielen als Ratgeber und Beichtvater zur Ver-  fügung”, und „auch als Prediger in München behielt er die Sitte bei, in fremden  Kirchen als Gastprediger das Wort der Wahrheit zu verkünden, so wie er es in der  Kongregationskirche der Bürger, in dem Gregorius-Kirchlein, in der Herzogspital-  kirche, auf dem Kongregationssaale und im Refektorium der englischen Fräulein, in  den Theatiner-, Franziskaner-, Augustiner-Kirchen, in der Au bei Maria Hülfe, in  dem Kirchlein auf dem Gottesacker, auf dem Berg Andechs gethan hat.“?*  Übereinstimmend berichten die wenigen vorhandenen Quellen, daß der Prediger  an St.Michael allgemein geachtet wurde. Seine Gabe, die christliche Lehre mit der  „Lebendigkeit des Gefühls“ zu erläutern, „Zog immer mehr Volk heran, und bevöl-  kerte insbesondere den schönen St. Michaels-Tempel in München so sehr, daß man,  1? Schiel, Sailer 1, 255.  ° Zitiert aus: Georg Schwaiger, Johann Michael Sailer. Der bayerische Kirchenvater, Mün-  chen-Zürich 1982, 44. Schwaiger berichtet dort, daß Sailer ebenfalls zum kurfürstlichen Hof-  prediger bestellt werden sollte, was auf Betreiben des Münchener Nuntius Cesare Zoglio ver-  hindert wurde.  2 WW 21, 248. Zu Sailers „Nachfolge Christi“: Schwaiger, Sailer, 46 f.; Meier, Kirche, 147  sowie den Beitrag von Peter van Ool hier in dieser Festschrift.  2.WW 21, 233: „Die einfache Kost kam seiner Gesundheit wohl zu statten, und schon in  Neuburg fieng er an, sich von dem Biere zu entwöhnen, und trank bis an sein Ende in der  Regel kein Bier, keinen Wein, keinen Kaffee, keinen Thee — nur Wasser ... Er war übrigens  nicht so gesetzlich an diese Diät gebunden, daß er nicht einer festlichen Stunde, oder eines  Freundes wegen, Ausnahmen davon machte.“  2 So der Sailerschüler Alois Buchner (1783-1869), der angesichts der Verwirrungen, die mit  der Klosteraufhebung in Bayern zusammenhingen, im Frühsommer 1803 notierte: „In solchen  Nöten konsultierte ich den ... mir angelegentlichst anempfohlenen P. Sebastian Winkelhofer.  Dieser hat mir jedesmal meine Zweifel möglichst gelöst und mich beruhiget.“ Zitiert aus:  Schiel, Sailer 1, 353.  * WW.21,291.Es wırd ıne eıt kommen, der kalte Unglaube SCrade viel oder noch mehr zerstoren wırd als Jetzt der blınde Eifer.“ “*

Gleich Begınn dieser zweıten „Brachzeıt“ gab Saıler die „Nachfolge Christi“
des Thomas VO Kempen heraus, wıederum auf Betreiben Wınkelhoters: Er Ver-
tührte mich auch, die Nachfolgung Christi NEeUuU übersetzen « 21

1m unıversıtären Ingolstadt, 1mM vertraumten Neuburg oder iın der MetropoleMünchen, Wınkelhoters Lebens- und Wiırkungsart veränderte sıch nıcht. Er lebte
bescheiden“, meılst zurückgezogen, sıch seiınem wöchentlichen Exerzitium der
Predigtvorbereitung wıdmen, stand vielen als Ratgeber und Beıichtvater ZUTr Ver-
fügung“”, und „auch als Prediger 1ın München ehielt die Sıtte beı, ın remden
Kırchen als Gastprediger das Wort der Wahrheit verkünden, Ww1e€e 1n der
Kongregationskirche der Bürger, ın dem Gregorius-Kırchlein, ın der Herzogspital-kırche, auf dem Kongregationssaale un 1mM Retektorium der englischen Fräuleın, 1n
den Theatiner-, Franzıskaner-, Augustiner-Kırchen, 1ın der Au be] Marıa Hültfe, ın
dem Kırchlein auf dem Gottesacker, auf dem Berg Andechs gethan hat-“ 24

Übereinstimmend berichten die wenıgen vorhandenen Quellen, dafß der PredigerSt. Mıchael allgemein geachtet wurde. Seıne Gabe, dıe christliche Lehre mıiıt der
„Lebendigkeit des Gefühls“ erläutern, „ZOg ımmer mehr Volk heran, und bevöl-
kerte insbesondere den schönen St. Mıchaels-Tempel ın München sehr, da{fß INan,

19 Schiel, Saıiler 1’ 255
Zıtiert Au  R Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler. Der bayerische Kırchenvater, Mün-

chen-Zürich 1982, Schwaiger berichtet dort, da{fß Saıler ebentfalls ZUu kurfürstlichen Hoft-
prediger bestellt werden sollte, W as aut Betreiben des Münchener untıus Cesare Zoglıo VeI-
hindert wurde.

21, 248 Zu Saılers „Nachtfolge risti“ Schwaiger, Saıler, f) Meıer, Kırche, 14/
SOWI1e den Beıtrag VO  — Peter Van Ool hier ın dieser Festschrift.

22 21, 237 „Die einfache Kost kam seıner Gesundheit ohl Statten, und schon ın
Neuburg fıeng Al sıch VO dem Bıere entwöhnen, un! trank bıs seın nde ın der
Regel eın Bıer, keinen Weın, keinen Kaffee, keinen Thee [1UT WasserGleich zu Beginn seiner Münchener Zeit wurde Winkelhofer ein zweites Mal  Herbergsvater für den in Dillingen suspendierten Theologieprofessor Sailer. Der  nach München Gekommene schildert diese berühmt gewordene Szene, die beson-  ders dem Hofprediger zur Ehre gereicht: „Wie Winkelhofer mich aufnahm, als  ich am 4. November 1794 von Dillingen entlassen ward, als ich am 6. November  um 10 Uhr morgens vor seiner Türschwelle stand! ‚Was tust du da?‘ ‚Sie haben mich  entlassen.‘ ‚Nun, so komme und ruhe aus in meinen Armen. Meine Stube, mein  Tisch, mein Bette, meine Habe, mein Herz, all das Meine ist dein.“!* Winkelhofer  versuchte den tief Verletzten zu trösten, nicht ohne deutlich Kritik zu üben an den  Verleumdungen und Vorwürfen, die seinen Freund ungerechtfertigterweise trafen:  „Es ist doch ein gar so kleinliches, bequemes, grausames Ding um den Verketze-  rungsgeist, und er gehört in das göttliche Christentum hinein, wie der Aussatz in das  schöne Menschengesicht ... Es wird eine Zeit kommen, wo der kalte Unglaube ge-  rade so viel oder noch mehr zerstören wird als jetzt der blinde Eifer.“?  Gleich zu Beginn dieser zweiten „Brachzeit“ gab Sailer die „Nachfolge Christi“  des Thomas von Kempen heraus, wiederum auf Betreiben Winkelhofers: „Er ver-  führte mich auch, die Nachfolgung Christi neu zu übersetzen ...“?!  Ob im universitären Ingolstadt, im verträumten Neuburg oder in der Metropole  München, Winkelhofers Lebens- und Wirkungsart veränderte sich nicht. Er lebte  bescheiden”, meist zurückgezogen, um sich seinem wöchentlichen Exerzitium der  Predigtvorbereitung zu widmen, stand vielen als Ratgeber und Beichtvater zur Ver-  fügung”, und „auch als Prediger in München behielt er die Sitte bei, in fremden  Kirchen als Gastprediger das Wort der Wahrheit zu verkünden, so wie er es in der  Kongregationskirche der Bürger, in dem Gregorius-Kirchlein, in der Herzogspital-  kirche, auf dem Kongregationssaale und im Refektorium der englischen Fräulein, in  den Theatiner-, Franziskaner-, Augustiner-Kirchen, in der Au bei Maria Hülfe, in  dem Kirchlein auf dem Gottesacker, auf dem Berg Andechs gethan hat.“?*  Übereinstimmend berichten die wenigen vorhandenen Quellen, daß der Prediger  an St.Michael allgemein geachtet wurde. Seine Gabe, die christliche Lehre mit der  „Lebendigkeit des Gefühls“ zu erläutern, „Zog immer mehr Volk heran, und bevöl-  kerte insbesondere den schönen St. Michaels-Tempel in München so sehr, daß man,  1? Schiel, Sailer 1, 255.  ° Zitiert aus: Georg Schwaiger, Johann Michael Sailer. Der bayerische Kirchenvater, Mün-  chen-Zürich 1982, 44. Schwaiger berichtet dort, daß Sailer ebenfalls zum kurfürstlichen Hof-  prediger bestellt werden sollte, was auf Betreiben des Münchener Nuntius Cesare Zoglio ver-  hindert wurde.  2 WW 21, 248. Zu Sailers „Nachfolge Christi“: Schwaiger, Sailer, 46 f.; Meier, Kirche, 147  sowie den Beitrag von Peter van Ool hier in dieser Festschrift.  2.WW 21, 233: „Die einfache Kost kam seiner Gesundheit wohl zu statten, und schon in  Neuburg fieng er an, sich von dem Biere zu entwöhnen, und trank bis an sein Ende in der  Regel kein Bier, keinen Wein, keinen Kaffee, keinen Thee — nur Wasser ... Er war übrigens  nicht so gesetzlich an diese Diät gebunden, daß er nicht einer festlichen Stunde, oder eines  Freundes wegen, Ausnahmen davon machte.“  2 So der Sailerschüler Alois Buchner (1783-1869), der angesichts der Verwirrungen, die mit  der Klosteraufhebung in Bayern zusammenhingen, im Frühsommer 1803 notierte: „In solchen  Nöten konsultierte ich den ... mir angelegentlichst anempfohlenen P. Sebastian Winkelhofer.  Dieser hat mir jedesmal meine Zweifel möglichst gelöst und mich beruhiget.“ Zitiert aus:  Schiel, Sailer 1, 353.  * WW.21,291.Er WAar übrıgensnıcht gesetzlich diese Dıiät gebunden, da{fß nıcht eiıner testlichen Stunde, der eiınes
Freundes N, Ausnahmen davon machte.“

23 So der Saılerschüler Aloıs Buchner (1783—-1869), der angesichts der Verwirrungen, die mıiıt
der Klosteraufhebung 1ın Bayern zusammenhingen, 1mM Frühsommer 1803 notierte: „In solchen
Nöten konsultierte ich denGleich zu Beginn seiner Münchener Zeit wurde Winkelhofer ein zweites Mal  Herbergsvater für den in Dillingen suspendierten Theologieprofessor Sailer. Der  nach München Gekommene schildert diese berühmt gewordene Szene, die beson-  ders dem Hofprediger zur Ehre gereicht: „Wie Winkelhofer mich aufnahm, als  ich am 4. November 1794 von Dillingen entlassen ward, als ich am 6. November  um 10 Uhr morgens vor seiner Türschwelle stand! ‚Was tust du da?‘ ‚Sie haben mich  entlassen.‘ ‚Nun, so komme und ruhe aus in meinen Armen. Meine Stube, mein  Tisch, mein Bette, meine Habe, mein Herz, all das Meine ist dein.“!* Winkelhofer  versuchte den tief Verletzten zu trösten, nicht ohne deutlich Kritik zu üben an den  Verleumdungen und Vorwürfen, die seinen Freund ungerechtfertigterweise trafen:  „Es ist doch ein gar so kleinliches, bequemes, grausames Ding um den Verketze-  rungsgeist, und er gehört in das göttliche Christentum hinein, wie der Aussatz in das  schöne Menschengesicht ... Es wird eine Zeit kommen, wo der kalte Unglaube ge-  rade so viel oder noch mehr zerstören wird als jetzt der blinde Eifer.“?  Gleich zu Beginn dieser zweiten „Brachzeit“ gab Sailer die „Nachfolge Christi“  des Thomas von Kempen heraus, wiederum auf Betreiben Winkelhofers: „Er ver-  führte mich auch, die Nachfolgung Christi neu zu übersetzen ...“?!  Ob im universitären Ingolstadt, im verträumten Neuburg oder in der Metropole  München, Winkelhofers Lebens- und Wirkungsart veränderte sich nicht. Er lebte  bescheiden”, meist zurückgezogen, um sich seinem wöchentlichen Exerzitium der  Predigtvorbereitung zu widmen, stand vielen als Ratgeber und Beichtvater zur Ver-  fügung”, und „auch als Prediger in München behielt er die Sitte bei, in fremden  Kirchen als Gastprediger das Wort der Wahrheit zu verkünden, so wie er es in der  Kongregationskirche der Bürger, in dem Gregorius-Kirchlein, in der Herzogspital-  kirche, auf dem Kongregationssaale und im Refektorium der englischen Fräulein, in  den Theatiner-, Franziskaner-, Augustiner-Kirchen, in der Au bei Maria Hülfe, in  dem Kirchlein auf dem Gottesacker, auf dem Berg Andechs gethan hat.“?*  Übereinstimmend berichten die wenigen vorhandenen Quellen, daß der Prediger  an St.Michael allgemein geachtet wurde. Seine Gabe, die christliche Lehre mit der  „Lebendigkeit des Gefühls“ zu erläutern, „Zog immer mehr Volk heran, und bevöl-  kerte insbesondere den schönen St. Michaels-Tempel in München so sehr, daß man,  1? Schiel, Sailer 1, 255.  ° Zitiert aus: Georg Schwaiger, Johann Michael Sailer. Der bayerische Kirchenvater, Mün-  chen-Zürich 1982, 44. Schwaiger berichtet dort, daß Sailer ebenfalls zum kurfürstlichen Hof-  prediger bestellt werden sollte, was auf Betreiben des Münchener Nuntius Cesare Zoglio ver-  hindert wurde.  2 WW 21, 248. Zu Sailers „Nachfolge Christi“: Schwaiger, Sailer, 46 f.; Meier, Kirche, 147  sowie den Beitrag von Peter van Ool hier in dieser Festschrift.  2.WW 21, 233: „Die einfache Kost kam seiner Gesundheit wohl zu statten, und schon in  Neuburg fieng er an, sich von dem Biere zu entwöhnen, und trank bis an sein Ende in der  Regel kein Bier, keinen Wein, keinen Kaffee, keinen Thee — nur Wasser ... Er war übrigens  nicht so gesetzlich an diese Diät gebunden, daß er nicht einer festlichen Stunde, oder eines  Freundes wegen, Ausnahmen davon machte.“  2 So der Sailerschüler Alois Buchner (1783-1869), der angesichts der Verwirrungen, die mit  der Klosteraufhebung in Bayern zusammenhingen, im Frühsommer 1803 notierte: „In solchen  Nöten konsultierte ich den ... mir angelegentlichst anempfohlenen P. Sebastian Winkelhofer.  Dieser hat mir jedesmal meine Zweifel möglichst gelöst und mich beruhiget.“ Zitiert aus:  Schiel, Sailer 1, 353.  * WW.21,291.mır angelegentlichst anempfohlenen Sebastian Winkelhofter.
Dieser hat mır jedesmal meıne Zweıtel möglıchst gelöst und miıch beruhiget.“ Zıtiert 4aUuUsS
Schiel, Sailer 1, 353

24 WW 21, 291



VO oben ab sehend, nıchts als Kopf Kopf sehen konnte. Eınes der schönsten
Schauspiele für mich.“ 25 Eın Rezensent der Sailerschen Erinnerungen bestätigt diese
Einschätzung 1mM Jahr 1808 „Solche Prediger hat Zeitalther vonnöthen, die
sıch des Evangelıums nıcht schämenvon oben ab sehend, nichts als Kopf an Kopf sehen konnte. Eines der schönsten  Schauspiele für mich.“ * Ein Rezensent der Sailerschen Erinnerungen bestätigt diese  Einschätzung im Jahr 1808: „Solche Prediger hat unser Zeitalther vonnöthen, die  sich des Evangeliums nicht schämen ... München erfuhr es an Winkelhofer; er war  für diese Königsstadt das Salz der Erde; nur mit seinen Berufsarbeiten, oder mit  Vorarbeiten zu diesen, war er kaum bemerkt, aber am Sonntage erscholl sein Wort  an Tausende, und riß sie in die heilige Geistesstimmung, in die beseligende Ansichten  «26  der Wahrheiten unserer Religion fort, wovon er selbst voll war.  Die Jahre, die Winkelhofer in München zubrachte, gehören mit zu den turbulen-  testen der bayerischen Geschichte; Stichworte wie Klosteraufhebungen, Reichs-  deputationshauptschluß und ein Königtum von Napoleons Gnaden dürfen hier  genügen. Wie der Hofprediger zu diesen gesellschaftlichen Entwicklungen stand,  darüber berichtet Sailer nichts. Er erinnert bloß an den Prediger Winkelhofer, dessen  menschliche Tugendhaftigkeit und berufliche Disziplin nur eines im Sinn hatten,  dem Glauben und der Kirche zu dienen. „Denn auch in München behielt er seine  Sitte bei, daß er, nicht zufrieden alle Sonn- und Festtage um 8 Uhr zu predigen, auch  Nachmittag bei den Versammlungen der Brüderschaft von dem guten Tode die  Kunst, getrost zu sterben, auslegte, oder bei den englischen Fräulein über die Er-  C  ziehung fremder Kinder, und Bewahrung des eigenen Herzens sprach.“‘  In München  war es auch, daß Winkelhofer eine nicht näher genannte Krankheit zwang, sein  homiletisches Temperament etwas zu zügeln. Ein Jahr hörte man die „stillern Pre-  digten“; die aber „hätten an Kraft den lautern nichts nachgegeben, und an Lieblich-  keit gewonnen.“ ”  In aller Ausführlichkeit schildert Sailer das Sterben seines Freundes: „So mußte es  denn auch geschehen, daß er den Tod seines Berufes starb, wie der Seeheld auf der  See untergeht, der Kriegsheld endlich im Treffen bleibt.“ Knapp zehn Tage währte  das Krankenlager Winkelhofers, dem der Arzt nicht verhehlen konnte, daß eine  „Lungenkrankheit“ ihn befallen hatte, von der es keine Rettung gab. Die letzten  Tage wären eine einzige „Thatpredigt“ gewesen, so gefaßt und glaubensstark ging er  dem Tod entgegen, der am Sonntag, den 18. November 1806**, eintrat. Auf welchem  Friedhof man Winkelhofer in München beerdigte, erwähnt Sailer nicht — man darf  den alten Südfriedhof annehmen —, nur daß sein Tod allgemeine Anteilnahme  hervorrief und, weil sein Grab viel besucht wurde, fügt er die Anmerkung einer  Friedhofsfrau hinzu: „Nach keines Menschen Grabe wird so viel Nachfrage gehal-  «29  ten, als nach dem des Paters Winkelhofer.  Wie dieser Tod Sailer, der Winkelhofer auch als „deutschen Fenelon  « 30  bezeich-  nete, bewegt hat, erfahren wir von einem seiner Vorlesungshörer: „In einer seiner  2 WW 210884  2% Rezension, in: Oberdeutsche allgemeine Litteraturzeitung 21 (1808), 411—416, 413.  2 WW 21, 290 f.  ® Der schon erwähnte Eintrag des Sterbematrikels vermerkt den 16. November, abends  10 Uhr, als Todeszeit, an den „Folgen einer Lungenentzündung“. Die Beerdigung ist auf den  19. November datiert.  2 WW 21, 204-210, 213, 291 f.  » WW 21, 220. Von Fenelon de Salignac de la Mothe (1651-1715), dem Erzbischof von  Cambrai und ausgewiesenen theologischen Schriftsteller, dessen Schriften im Sailer-Kreis  gern gelesen wurden, wird gesagt, er habe durch seine Predigten das Christentum liebenswert  gemacht. Zu Fenelon: Gerda von Brockhusen, Art. Fenelon, in: LThK? 3, 1231; Art. F&nelon,  in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, hg. v. Friedrich W. Bautz, Bd. 2, Herzberg  1990, 16-19.  9München ertuhr Wiınkelhofter; WAar

für diese Königsstadt das Salz der Erde; 1U mi1t seiınen Berutfsarbeıten, oder mıiıt
Vorarbeiten dıesen, WAar kaum bemerkt, aber Sonntage erscholl seın Wort

Tausende, und rifß s1€e iın die heilige Geistesstiummung, 1ın die beseligende Ansıchten
« 26der Wahrheıiten unsererI Religion fort,; OVOIN selbst voll WATr.

Dıie Jahre, dıe Winkelhoter in München zubrachte, gehören mıiıt den turbulen-
testen der bayerischen Geschichte; Stichworte wıe Klosteraufhebungen, Reıichs-
deputationshauptschlufß und eın Könıgtum VO Napoleons Gnaden dürten hıer
enugen. Wıe der Hofprediger diesen gesellschaftlichen Entwicklungen stand,
darüber berichtet Sailer nıchts. Er erinnert bloß den Prediger Winkelhofer, dessen
menschliche Tugendhaftigkeıit und berufliche Diszıplın NUr eınes 1mM Sınn hatten,
dem Glauben un der Kırche dienen. „Denn auch ın München ehielt seıne
Sıtte beı, da{fß CI, nıcht zutfrieden alle Sonn- und Festtage Uhr predıgen, auch
Nachmiuittag be1 den Versammlungen der Brüderschaft VO  - dem guten Tode die
Kunst, geLrOSL sterben, auslegte, oder be1 den englischen Fräulein über die Er-
zıehung remder Kınder, und Bewahrung des eigenen Herzens sprach.‘ In München
W ar auch, dafß Winkelhoter ıne nıcht näher Krankheit NS, seın
homiletisches Temperament zügeln. Eın Jahr hörte INnan die „stillern Pre-
dıgten“; die aber „hätten Kraft den autern nıchts nachgegeben, und Lieblich-
keıt gewonnen.

In aller Ausführlichkeit schildert Saıler das Sterben se1ınes Freundes: „50 mufste
denn auch geschehen, da{fß den Tod seınes Berutes starb, Ww1e der Seeheld auf der
Nee untergeht, der Kriegsheld endlich 1mM Treffen bleibt.“ Nnapp zehn Tage währte
das Krankenlager Winkelhofers, dem der Arzt nıcht verhehlen konnte, dafß ıne
„Lungenkrankheıt“ ıh: befallen hatte, VO der keıine Rettung gab Die etzten
Tage waren ıne einzıge „Thatpredigt“ SCWESCHHIL, gefafßt und glaubensstark zing
dem Tod entgegen, der Sonntag, den November 18062 eintrat. Auf welchem
Friedhof INnan Winkelhoter ın München beerdigte, erwähnt Sailer nıcht INan dart
den alten Südfriedhot annehmen 1Ur da{fß se1ın Tod allgemeıne Anteılnahme
hervorriet und, weiıl se1ın rab viel esucht wurde, fügt die Anmerkung eıner
Friedhotsfrau hınzu: „Nach keınes Menschen Grabe wırd viel Nachfrage gehal-

29
ten, als nach dem des Paters Winkelhofter.

Wıe dieser Tod Saıler, der Winkelhoter auch als „deutschen Fenelon« 30 ezeıich-
nete, bewegt hat, ertahren WIr VO eiınem seiıner Vorlesungshörer: „In eıner seıner

25 WW 21, 288
26 Rezensıon, 1: Oberdeutsche allgemeıne Litteraturzeitung z (1 808), 41 1—416, 413
27 WW 21, 290
28 Der schon erwähnte Eıntrag des Sterbematrıikels vermerkt den 16. November, abends

10 Uhr, als Todeszeıt, den „Folgen eiıner Lungenentzündung“. Dıie Beerdigung 1st auf den
November datiert.

29 WW 21, 204—210, 219 291
Z 220 Von Fenelon de Salıgnac de la Mothe (1651-1715), dem Erzbischof VO'  -

Cambra1 und ausgewlesenen theologischen Schriftsteller, dessen Schritten 1m Saiıler-Kreıs
CII gelesen wurden, wırd gESARL, habe durch seıne Predigten das Christentum lıebenswert
gemacht. Zu Fenelon: Gerda VO Brockhusen, Art. Fenelon, iIn: LThK) 3 1291% Art. Fenelon,
1: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, hg. Friedrich Bautz, E Herzberg
1990, 16—1



ersten Lektionen meldete Sailer seınen Schülern den Hıntrıtt seınes Freundes
Wınkelhoter. Mır ftiel auf, Ww1e seiınen Tod eın Fallen eiınes Sternes Firmamente
Nannte, WI1e€e schon viele solcher Sterne VO Hımmel fallen gesehen. Er WAar csehr
gerührt, und iıch schlofß TST spater auf das Ma{iß der Freundschaft diesen edlen
Männern. Ck 31

Winkelhofers Werk un Nachlaß
Der dem Regensburger Diıözesanklerus angehörende Ptarrer Franz Seraph Rıe-

derer (1789—-1850), der VO  — Saıler anımiert ”“ und nach iıhm einıge Predigtbände her-
ausgegeben hat, nın ıne Zahl VO:  - über 3000 Predigten, dıe Wınkelhoter in 33)äh-rıger Tätigkeit gehalten haben soll,; W as PrOo Jahr die 300 Verkündigungssitua-tiıonen ausmacht: ıne CNOTMeE Leistung, edenkt iInan das damalige Längenma(ißs eiıner
Predigt VO  - eiıner Stunde und die damıt verbundene stiımmlıche Beanspruchung.Bei der Sıchtung des Wınkelhoterschen Werkes fällt sotfort das starke Interesse auf,diese Reden ın teilweise sehr umfangreichen Predigtreihen ” konzıpieren. In
erstier Linıe 1st dabei eın Versuch NECNNECN, der ohl den bemerkenswertesten
1m Bayern des spaten Jahrhunderts gehört: ıne Predigtreihe miıt 494 Predigten,nach Ostern 803 abgeschlossen. Sailer erklärt: „Das Werk, das ın Ingolstadt -feng, in Neuburg wiederholte, und iın München wıederholte und vollendete, WAar
die Geschichte Jesu, die nıcht mehr nach den Bruchstücken, die ONnN- und
Festtagen ın I1SsSern Kırchen gelesen werden, sondern als eın Ganzes, nach dem
Eınen Inhalte der vier Evangelien, 1n tortlaufenden Predigten vortrug, Ww1e denn
auch VOT der Predigt nıcht mehr Jjene Bruchstücke, sondern alle die tellen aAus den
vier Evangelien vorlas, die jedesmal erklären hatte“.  « 54 Es handelt sıch dabei
eiınen gerade ın homiletischer Sıcht eigenwilligen Versuch. Wıinkelhofer emühte
sıch nıcht NUTrT, seiınen Ansprachen ıne dezidiert biblische Rahmung und Grundlagegeben, WAar ıhm eın Anlıegen, ıne bıblische Geschichte entwerfen, Jetztnıcht WI1e ın der Aufklärung üblıch geworden, als Katechese ın Ergänzung ZU
Katechismusunterricht sondern 1n der orm VO zusammenhängenden Predigten,deren ersies Ziel dıe Überwindung jener Meınung WAäl, die Geschichte Jesu se1
Stückwerk und unüberschaubar. Iso eın leicht verstehbarer, mit erzählten Ge-
schichten durchsetzter Biıbelunterricht sollte se1n, aber Jetzt iın orm und Inhalt
der sonntäglıchen Predigt, IIN Aaus der alt- und neutestamentlichen Vielfalt,
grundgelegt ıIn den anschaulichen Taten und Reden des Mannes Aaus Nazareth.
Wınkelhoter argumentiert deutlich hörerorientiert, allerdings der ottensicht-
lıchen Pression, seıne Hörer Sonntag für Sonntag die Predigt bıinden wollen:;
eın leichtfertiges Versäumnıs gefährdet die pEesaMTLE Reihe.” Jahre nach Winkelhofers

Zıitiert AUS: Schiel, Saıler 1) 383
32 Sailer muß och seınen Lebzeiten Rıederer beauftragt haben, einıge Predigten Wınkel-

hofers veröffentlichen. Er, Rıederer, habe auch Manuskrıipte Wınkelhoters direkt VO Saıler,„theıls Aaus seiınem Nachlasse VO hoher Hand“, erhalten. Vorrede des Herausgebers, 1n Se-
bastıan Wınkelhoters vermischte Predigten, hg. Franz Rıederer, /, München 1836, V
VIIL

33 Nach Johann Schneyer, Geschichte der katholischen Predıigt, Freiburg 1969, 229
kamen Predigtreihen besonders 1m Spätmittelalter auf. Das autklärerische Interesse nach gedie-
M Bıldung verstärkte diese Praxıs.

34 WW 21, 202
35 Wılhelm Auer, Art. Bıbelunterricht, 1N LThk:' 4, 411—413, 411, hat daraut hingewiesenund 1er zeıgt sıch die CNNSC Verknüpfung des Verkündigungsansatzes Wınkelhoters mit der



Tod, als Teıle se1ınes Lebenswerkes veröffentlicht werden, obt eın Kritiker die
Methode dieser bıblıschen Geschichtspredigten AUS dreıierle1 Gründen: das Wesen
christlicher Verkündigung erhiıelte ıne „größere Ausdehnung“, Prediger ekämen
ımmer NCUC Materialıen dıe and geliefert, und die Homiulıe würde „mehr ın
Gang gebracht“: „Wıssen WIır eLwAas Nützlicheres dem Volke vorzutragen und
erklären, als das, W as die Schriften, besonders des enthalten? twas eıl-
Sa CI CS, als die Worte Christı selber, w1e S1e uns ın den Evangelıen erzählet WOCI-

den?“ 36

uch weıtere Predigtreihen Winkelhoters stehen dem Vorhaben, kateche-
tisch-pädagogische un homiletisch-thematische Intentionen verbinden. So hält

Ansprachen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, die dann spater als
„vollständıge, leichttafßsliche Glaubens- und Sıttenlehre tür den Kırchen-, Schul- und
Hausgebrauch“ 37 veröftentlicht werden.

Folgende Predigtreihen sınd weıterhiın CMNNECINI: „Reden über die Bergpredigt
NSsSers Herrn, Jesu Christi“, „Sonn- und Festtags-Predigten über das Gebeth des
Herrn, den englıschen Grufß und andere wichtige Wahrheiten“, „Predigten über
die Lauretanische Lıtane1“, „Predigten auf die Feste der selıgsten Jungfrau Marıa
und der übrıgen Heılıgen“. Den Erklärungsversuch „Geschichte und Briete der
Apostel“, den 1mM Maı 1803 begann un der insgesamt 107 Predigten umfa(t,
konnte nıcht mehr vollenden.“

Der bisherige wissenschaftliche Forschungsstand über Winkelhoter oing VO der
Überzeugung aus, da{fß selbst seınen Lebzeıten nıchts veröftentlicht hat DPer-
sönlıche Bescheidenheit wiırd als beherrschendes Moaotiıv gEeENANNLT: „LS gjebt viele,
die sıch hervordrängen; aber S1e sınd darum noch keine Winkelhofter. Dieser Mann,
wenn seıne Kenntnisse Zur Schaue hätte bringen wollen, welches Autsehen würde

gemacht haben ber jefß keine Zeıle drucken, dieses bey einer ZEWIS-
SCI1 Gelegenheıit selbst.  « 59 In diesem Zusammenhang darf auch die recht eigentüm-
liche Arbeitsweise Wiıinkelhoters nıcht übersehen werden. Der Herausgeber Riederer
klagt mehrmals 1ın seiınen Vorreden über die „Beschaffenheit des Manusecripts“, die
mühsame Übersetzungsarbeit VO Lateinischen 1Ns Deutsche un! über die meıst
Nur skizzenhaft vorliegenden Predigtaufzeichnungen.“”

schulıischen Bıbelunterweisung da{fß der Bibelunterricht se1ın Eıgenrecht erst mıt der Er-
kenntnis der Aufklärungszeit erringen konnte, dafß „NUur eın zusammenhängender bıbel-
geschichtlicher Lehrgang den Heıilsplan (sottes 1m Ablauft der Heıilsgeschichte den ate-
chumenen autschliefßen kann. Es daher nıcht, dafß, parallel den Bemühungen
Wınkelhoters, der Pädagoge Bernard Overberg (1754-1 826) 179/ eine LeXtgeLreUE und heils-
geschichtliche „Bıblische Geschichte“ konzıpierte, dıe besonders 1n Norddeutschland vielfach
Verwendung tand

Rezensıon, In: Litteraturzeiıtung tür katholische Religionslehrer )’ 132—1 5 '9 140
5/ So 1n der Titelangabe der 1839 bzw. 1841 VO: Riederer herausgegebenen Predigten.
38 Als kleinere Predigtreihen sind nachzuweısen: „Sechzehn Predigten über die Abschieds-

rede Jesu und das hohepriesterliche Gebet des Herrn“, „Predigten Gedächtnifstagen der
Heılıgen“, „Reden VO Gebräuchen der Kırche“, „Anreden die Mitglieder der Bruderschaft
VO Tode“, alle veröftftentlicht 1n Sebastıan Wıinkelhoters vermischte Predigten, hg
Johann Michael Saıler, 1) München 1814

Rezension 416
„Winkelhoter hat War viele PredigtenTod, als Teile seines Lebenswerkes veröffentlicht werden, lobt ein Kritiker die  Methode dieser biblischen Geschichtspredigten aus dreierlei Gründen: das Wesen  christlicher Verkündigung erhielte eine „größere Ausdehnung“, Prediger bekämen  immer neue Materialien an die Hand geliefert, und die Homilie würde „mehr in  Gang gebracht“: „Wissen wir etwas Nützlicheres dem Volke vorzutragen und zu  erklären, als das, was die h. Schriften, besonders des N.T., enthalten? Etwas Heil-  sameres, als die Worte Christi selber, wie sie uns in den Evangelien erzählet wer-  den?“ ®  Auch weitere Predigtreihen Winkelhofers stehen unter dem Vorhaben, kateche-  tisch-pädagogische und homiletisch-thematische Intentionen zu verbinden. So hält  er 89 Ansprachen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, die dann später als  „vollständige, leichtfaßliche Glaubens- und Sittenlehre für den Kirchen-, Schul- und  Hausgebrauch“” veröffentlicht werden.  Folgende Predigtreihen sind weiterhin zu nennen: „Reden über die Bergpredigt  unsers Herrn, Jesu Christi“, „Sonn- und Festtags-Predigten über das Gebeth des  Herrn, den englischen Gruß und andere wichtige Wahrheiten“, „Predigten über  die Lauretanische Litanei“, „Predigten auf die Feste der seligsten Jungfrau Maria  und der übrigen Heiligen“. Den Erklärungsversuch zu „Geschichte und Briefe der  Apostel“, den er im Mai 1803 begann und der insgesamt 107 Predigten umfaßt,  konnte er nicht mehr vollenden.*®  Der bisherige wissenschaftliche Forschungsstand über Winkelhofer ging von der  Überzeugung aus, daß er selbst zu seinen Lebzeiten nichts veröffentlicht hat. Per-  sönliche Bescheidenheit wird als beherrschendes Motiv genannt: „Es giebt so viele,  die sich hervordrängen; aber sie sind darum noch keine Winkelhofer. Dieser Mann,  wenn er seine Kenntnisse zur Schaue hätte bringen wollen, welches Aufsehen würde  er gemacht haben. Aber er ließ keine Zeile drucken, dieses sagte er bey einer gewis-  sen Gelegenheit selbst.“” In diesem Zusammenhang darf auch die recht eigentüm-  liche Arbeitsweise Winkelhofers nicht übersehen werden. Der Herausgeber Riederer  klagt mehrmals in seinen Vorreden über die „Beschaffenheit des Manuscripts“, die  mühsame Übersetzungsarbeit vom Lateinischen ins Deutsche und über die meist  nur skizzenhaft vorliegenden Predigtaufzeichnungen.“  schulischen Bibelunterweisung — daß der Bibelunterricht sein Eigenrecht erst mit der Er-  kenntnis der Aufklärungszeit erringen konnte, daß „nur ein zusammenhängender bibel-  geschichtlicher Lehrgang den Heilsplan Gottes im Ablauf der Heilsgeschichte den Kate-  chumenen aufschließen kann.“ Es erstaunt daher nicht, daß, parallel zu den Bemühungen  Winkelhofers, der Pädagoge Bernard Overberg (1754-1826) 1797 eine textgetreue und heils-  geschichtliche „Biblische Geschichte“ konzipierte, die besonders in Norddeutschland vielfach  Verwendung fand.  % Rezension, in: Litteraturzeitung für katholische Religionslehrer 6 (1815), 132-156, 140 f.  ” So in der Titelangabe der 1839 bzw. 1841 von Riederer herausgegebenen Predigten.   Als kleinere Predigtreihen sind nachzuweisen: „Sechzehn Predigten über die Abschieds-  rede Jesu und das hohepriesterliche Gebet des Herrn“, „Predigten an Gedächtnißtagen der  Heiligen“, „Reden von Gebräuchen der Kirche“, „Anreden an die Mitglieder der Bruderschaft  vom guten Tode“, alle veröffentlicht in: Sebastian Winkelhofers vermischte Predigten, hg. v.  Johann Michael Sailer, Bd. 1, München 1814.  ? Rezension 416.  * Winkelhofer hat zwar viele Predigten ... fast ganz in deutscher Sprache verfaßt; was hin-  gegen ich von ihm bisher zum Drucke beförderte und mit Gottes Gnade noch befördern  werde, ist größtentheils in lateinischer Sprache geschrieben. In mancher Predigt ist auch nicht  17fast Banz 1ın deutscher Sprache vertafßt; W a5s hın-

ıch VO ıhm bisher zu Drucke betörderte und mıt (sottes Gnade och betördern
werde, 1st gröfßtentheıils 1ın lateinıscher Sprache geschrıieben. In mancher Predigt 1st auch nıcht
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Eıne Eınschränkung der gerade vorgestellten These bıldet der bibliophile Hınwelils
auf ıne „Sammlung VO kurzen Predigtentwürfen“, dıe ın Ingolstadt 803 redigiertwurde: neben Gottli;eb Ackermann, Lorenz Kappler” und Johann Michael Sajler
wiırd auch Sebastıan Wınkelhoter als Herausgeber erwähnt.““ Näheres kannn nıcht
ausgewıesen werden, da diese Textsammlung gegenwärtig nıcht auffindbar 1St.

Durch Saıler und Riıederer wurden AaUusSs konzipierten un: vorgetragenen Predigt-reihen veröttentlichte Predigtsammlungen, die ın der homiletischen Theorie VOT
allem als „fontes iınventionıs“ betrachtet werden.” Bıs 1846 da fungierten Wwel
Augsburger Diözesanpriester als Herausgeber”“ wurden der Leserschaft
8OO Predigtentwürfe Wınkelhoters vorgelegt.

Den Reigen der Herausgeber eröffnete Saıiler mıiıt den „Reden über die Bergpredigt
I1SCI5 Herrn, Jesu Christi“, 1808 erstmals erschienen. Der spatere RegensburgerBiıschoft sıeht diese Veröffentlichung ausdrücklich als Reminıiszenz für die vielen, die
Wınkelhoter kannten und schätzten.” Eın Rezensent obt die abgedruckten Texte als

eın einz1ıges deutsches Wort tinden. Dıiıeses gilt auch VO den benützten Schrift- und Väter-
tellen un! römiıschen Bullen Er schriıeb erstens nıcht für den Druck, sondern [1UT ZU!T

Unterstützung des Gedächtnisses bei seinen Kanzelvorträgen, dıe ach dem Zeugnisse seıner
Zuhörer meıstens vollendete Meısterstücke 11. Zweıtens, wWer 1sSt bei seiınen Arbeiten
ımmer 1n der gleichen Dısposıition?Eine Einschränkung der gerade vorgestellten These bildet der bibliophile Hinweis  auf eine „Sammlung von kurzen Predigtentwürfen“, die in Ingolstadt 1803 redigiert  wurde; neben Gottlieb Ackermann, Lorenz Kappler*! und Johann Michael Sailer  wird auch Sebastian Winkelhofer als Herausgeber erwähnt.“ Näheres kann nicht  ausgewiesen werden, da diese Textsammlung gegenwärtig nicht auffindbar ist.  Durch Sailer und Riederer wurden aus konzipierten und vorgetragenen Predigt-  reihen veröffentlichte Predigtsammlungen, die in der homiletischen Theorie vor  allem als „fontes inventionis“ betrachtet werden.“ Bis 1846 — da fungierten zwei  Augsburger Diözesanpriester als Herausgeber* — wurden der Leserschaft ca.  800 Predigtentwürfe Winkelhofers vorgelegt.  Den Reigen der Herausgeber eröffnete Sailer mit den „Reden über die Bergpredigt  unsers Herrn, Jesu Christi“, 1808 erstmals erschienen. Der spätere Regensburger  Bischof sieht diese Veröffentlichung ausdrücklich als Reminiszenz für die vielen, die  Winkelhofer kannten und schätzten.‘ Ein Rezensent lobt die abgedruckten Texte als  ein einziges deutsches Wort zu finden. Dieses gilt auch von den benützten Schrift- und Väter-  Stellen und römischen Bullen  . Er schrieb erstens nicht für den Druck, sondern nur zur  Unterstützung des Gedächtnisses bei seinen Kanzelvorträgen, die nach dem Zeugnisse seiner  Zuhörer meistens vollendete Meisterstücke waren. Zweitens, wer ist bei seinen Arbeiten  immer in der gleichen Disposition? ... Die meisten seiner geschriebenen Vorträge sind darum  mehr Skizzen, als förmlich ausgearbeitete Predigten.“ Vorrede des Herausgebers (Anmerkung  232 NLNH£  ** Gottlieb Ackermann (Pseudonym für Franz X. Mayer) (1757-1841), langjähriger Pfarrer  von Neuessing (Diözese Regensburg) und vielgelesener Homilet, Lorenz Kappler (1765-  1818), Professor für Pädagogik und Schulrat.  * Vgl. Michael Schmalhofer, Bücherkunde der kath.-theol. Literatur, Augsburg 1837, 258;  Biographisches Lexikon der Ludwig-Maximilians-Universität München, hg. v. Laetitia Böhm  u. Winfried Müller u.a., Bd. 1, Berlin 1998, 208.  %® Katalog gedruckter deutschsprachiger katholischer Predigtsammlungen, hg. v. Werner  Welzig, Bd. 1, Wien 1984 (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-histo-  rische Klasse. Sitzungsberichte, 430), 15. Im Band 2, 810, des von Welzig verantworteten  Katalogs findet sich auch ein angabenreiches Biogramm zu Winkelhofer.  * Es waren Theodor Tausch (1803-1851), Pfarrer von Apfeltrang nahe Kaufbeuren, sowie  Joseph Kurz (1805-1850), Pfarrer von Herbertshofen bei Meitingen. In der Vorrede be-  gründen die beiden Geistlichen, die diese Predigten aus dem Nachlaß Winkelhofers „durch  Vermittlung Eines unserer Freunde erhalten“ hatten, warum sie sich zur Herausgabe gedrängt  fühlten: wegen des noch immer gefeierten Namens des Verfassers, des Wunsches einiger  Geistlicher sowie des Rates eines älteren Verehrers Winkelhofers. Sebastian Winkelhofers  Festtags- und Gelegenheits-Predigten. Aus den Original-Manuskripten des seligen Verfassers  zusammengestellt von Theodor Tausch und Joseph Kurz, Augsburg 1846, III-IV. — In die-  ser Ausgabe befinden sich vier Primizpredigten Winkelhofers, die Winfried Haunerland, Die  Primiz. Studien zu ihrer Feier in der lateinischen Kirche Europas, Regensburg 1997 (Studien  zur Pastoralliturgie 13), 340, zu der These veranlassen, daß Winkelhofer einer der wenigen  Ordenspriester „ab der Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert“ war, der zur Primizpredigt  eingeladen wurde. Demgegenüber ist vorzubringen, daß Winkelhofer zwar zum Jesuiten aus-  gebildet und als solcher zum Priester geweiht wurde, aber von seinen 34 Priesterjahren 33 als  Weltgeistlicher wirkte, so daß eine diesbezügliche Zuordnung fragwürdig erscheint.  %5 Leser, die ich im Auge habe, sind die frommen, thätigen, gebildeten Pfarrer in Baiern,  in Franken, in Schwaben, in der Schweiz, besonders jene, die den Prediger persönlich kann-  ten, die ihn um Rath fragten, die ihn predigen hörten, die aus dem Eindrucke, den sein Wort  auf das Volk und auf ihr Herz gemacht hat, den Werth seiner Lehrweise zu schätzen wissen.“  12Dıie meısten seıner geschriebenen Vorträge sınd arum
mehr Skızzen, als Öörmlich ausgearbeıtete Predigten.“ Vorrede des Herausgebers (Anmerkung
232), VI, VII

Gotrtlieb Ackermann (Pseudonym für Franz Mayer) (1757-1 841), langjähriger Pfarrer
VO Neuessing (Dıözese Regensburg) und vielgelesener Homiulet, Lorenz Kappler ja
181 8 > Protessor für Pädagogik un:! Schulrat.

47 Vgl Miıchael Schmalhofer, Bücherkunde der kath.-theol. Lıteratur, Augsburg 183/, 258;
Bıographisches Lexikon der Ludwig-Maximilians-Universität München, hg. Laetitıia Böhm

Wınfried Müller d.y 1) Berlın 1998, 208
43 Katalog gedruckter deutschsprachiger katholischer Predigtsammlungen, hg. Werner

Welzig, 17 Wıen 1984 (Österreichische Akademıie der Wıssenschaftten. Philosophisch-histo-rische Klasse. Sıtzungsberichte, 430), 15 Im and 2) 8510, des VO  - Welzig erantwortete:
Katalogs tindet sıch auch eın angabenreiches Bıogramm Wıinkelhofer.

44 Es Theodor Tausch (1803-1 851), Ptarrer VO Apfeltrang ahe Kautbeuren, SOWIle
Joseph Kurz (1805—1850), Ptarrer VO  - Herbertshofen bei Meıtingen. In der Vorrede be-
gründen die beiden Geistlichen, die diese Predigten AUS dem Nachlafß Wınkelhoters „durch
Vermittlung Eınes UuUNserer Freunde erhalten“ hatten, W ar un s1e sıch Zur Herausgabe gedrängtühlten des och immer gefeierten Namens des Verfassers, des Wunsches einıgerGeıistlicher SOWI1e des Rates eiınes aılteren Verehrers Wınkelhoters. Sebastıan Winkelhofers
Festtags- und Gelegenheıits-Predigten. Aus den Orıginal-Manuskripten des selıgen Vertassers
zusammengestellt VO Theodor Tausch und Joseph Kurz, Augsburg 1846, In die-
SCT Ausgabe befinden sıch 1er Primizpredigten Wınkelhoters, dıe Wıntried Haunerland, Die
Primıiz. Studien iıhrer Feıier 1ın der lateinıschen Kırche Europas, Regensburg 1997 Studien
Zur Pastoralliturgie 13} 340, der These veranlassen, da{fß Wıinkelhoter eiıner der wenıgenOrdenspriester „ab der Jahrhundertwende ZU Jahrhundert“ WAal, der ZuUuUr Primizpredigteingeladen wurde. Demgegenüber 1St vorzubringen, daß Wıinkelhoftfer ‚War Zu Jesuiten AauUu$S-

gebildet und als olcher ZUuU Priester geweıht wurde, ber VO  - seınen Priesterjahren als
Weltgeistlicher wirkte, da{fß ıne dıiesbezügliche Zuordnung fragwürdig erscheint.

45 „Leser, die ich 1m Auge habe, sınd die ftrommen, thätigen, gebildeten Ptarrer ın Baıern,
1n Franken, ın Schwaben, ın der Schweiz, besonders Jjene, die den Prediger persönlıch kann-
ten, die ıh ath fragten, die ıhn predigen hörten, die U dem Eındrucke, den seın Wort
auf das 'olk und auf ıhr Herz gemacht hat, den Werth seıner Lehrweise schätzen wıssen.“



„musterhafte Predigten un sıeht das gesamtTeE UOpus auch als ein Erbauungsbuch
der Christen das dem eintachen WI1IEC gebildeten Volk empfohlen werden kann dıe
„Geistlichen aber, zumal die Jüngeren, mMuUu versichern, da{ß S1C durch diese Reden

46predigen gelehret werden, WI1IC keine Theorie S1C darın un  en kann  “
Wohlwollende Beurteilungen charakterisieren alle ezensionen. Immer wırd der

milde, liebenswürdige (se1list der Ansprachen gewürdigt deutlicher Gegnerschaft
trockenen Pflichtenlehren I11all bewundert das Talent des Predigers, anschau-

ıch lebendig un: geistreich edier Sprache formulieren:; auch steht außer Frage,
da{fß bei Wıinkelhofter der Glaube Priorität VOT dem Ethos hat endlich kommt
hıer Schrifterklärung, die „Homiuilien Öherer Art sınd Selbst den VEI -
mischten Predigten begegnet nıcht C1M unordentliches Allerleı sondern 1NeC
FEinheit die MMI1L „lieblichen Abwechslung glänzt 47 Dıie Zeitschriftt „Der Ka-

Intholik“ kann sıch konfessionsspezifischen Seitenhieb nıcht verkneiten
jedem Falle werden die einfachen, echt katholischen und tief gemüthlichen Predigten
Winkelhoters mehr Belehrung und Erbauung bewirken, als manche, nach protestan-
tisch ratiıonalıstischen ustern Zugestutzten Vorträge, die me1stenNs, WIC S1IC ohne
Geilst und Gemüth vertafßt wurden, auch ohne Geilst und Gemüth abgekanzelt Wel-
den c 48 Kurz, die Herausgabe des Winkelhoterschen Predigtwerkes wurde VO der
Fachwelt als nützlıch notwendıg und eılsam angesehen auch dann noch als diıe
Wıiırkkraft der Sailer-Schule längst Ausklingen WAar

Dıie CINZISC Veröffentlichung, für die C1inNn Kollege Wınkelhofters, der Hoft-
prediger St Kajetan Johann Michael Hauber (1 773 >verantwortlich zeichnete,
führt uns das (Gsenus der Gebetsliteratur Anleitung Zu hımmlıschen Vater-
lande, für christliche Jünglinge und Jungfrauen beispielsweise vierter Auflage
München 1830 erschienen Wıinkelhoter bietet darın Gebete und Lıtaneıen, die sıch
VO gottesdienstlich sakramentalen Leben der Kırche tühren lassen Im Vorwort
erwähnt die damalıgen Gebetbüchern weıtverbreitete Metapher der Wan-
derung, die den Jugendlichen bevorsteht und die nach Mit ‚WEel Wege kenn-
zeichnet breiten 1115 Verderben, NSCH 1115 Reich (sottes

Der Mensch Prediger
Dıe Lebensbeschreibung „Wınkelhofer, der Mensch und der Prediger 1ST C1in klas-

sıscher Spiegeltext Indem Sailer C111 Portraıt SC111C5 Freundes zeichnet greift
Farben, die ıhn selbst zeichnen der 1ST Winkelhoter der Maler und Saıler stellt sıch
1Ur als Werkzeug Zur Verfügung?

Der pEsamMTeE Text, auch dıe mehr homiletischen Reflexionen durchwegs den
(Jelst der Idealisierung, Ja Glorifizierung Verstärkt durch Wiederholungen bıogra-
phische Einschübe un bestätigende Belege WIC Briefe und Bekenntnisse Aaus dem

Vorrede des Herausgebers, 111 Sebastıan Wıinkelhoters Reden über dıe Bergpredigte 1NSCIS5

Herrn, Jesu  46 , Christı, hg. Johann Michael Saıler, München 1808, VII-XVI, KAV.-
° Rezension, i111: Litteraturzeitung für katholische Religionslehrer (1813), 55—64,
’ Unter „Homiulıen Öherer Art“ versteht der Autor, da{fß 51C 1 durch Eintheilung des

Inhaltes ZU!r größern Deutlichkeit beytragen; dem Prediger un! den Zuhörern Ruhepunkte
gewähren; durch Abweichung VO der gewöhnliıchen Predigtform das 'olk nıcht befrem-
den, und dem Prediger, der Abtheilungen gewohnt 1ST keinen Zwang anthun Rezension
(Anmerkung 36), 139 Vg Rezensı1on, Liıtteraturzeıtung tür katholische Religionslehrer
1818), 385—391

Rezensıon, ın Der Katholik 16 (1836) 327328 378



Freundeskreis Wıinkelhoters 1st se1ın sachlich-theologischer Ertrag VO 1U  — einge-
schränktem Wert

gnaz Weilner (1913—-1970) 1St danken, da{fß WIır eıiınen Einblick ın das gelSst-
lıche, „innıge“ Leben 1im theologischen Denken Saıilers erhalten haben. Dazu gehört,
begründet 1mM Prinzıp der Gnade, der „geistige“ Mensch, den VO „sinnlıchen“
und „blofß raısonnırenden“ Menschen deutlich unterscheiden gilt; letzterer wırd
domuiniert VO:  —_ eiıner eın verstandesmäßfßig orlıentierten Vernuntt. Das Wesentliche
des „geistigen“ Menschen siıeht Sailer 1mM „Gemüt“, das als „das Vermögen höhe-
ICI Gefühle“ definiert. Mıt Hılte des (semuüutes annn der Mensch seıne iırdısche
Bestimmung SOWI1e das Gefühl für das Göttliche und wıge erkennen.“

Bevor Saıiler den Prediger Wınkelhoter skizzıert, betrachtet den Menschen ””,
der Mafsgabe des „Geıistes“, der be1 Wıinkelhoter „1M Gemüthe geboren, sıch

iın seiınen Miıenen, 1n seınen Handlungen und ın seiınen Schicksalen klar
wıesen hat“ Das menschlıch Bewundernswerte wurzelt be1 Wiıinkelhoter 1mM
Gemuüut. Obwohl Saıiler unterläft, dieses Vermögen seınes Freundes Nau 4A4MNnla-

Iysieren, wırd deutliıch, dafß sıch 1mM (Gemüt „Jene angeborne Gefühligkeit für Reli-
g10N“ außert, die ın großartiger Weıse beim Munzınger Landwirtssohn VOI -

handen WAar. Wer eın solches (GGemuüt seın eigen CMNNCMN kann, be] dem entwickeln sıch
Gaben, die der Heılıge Geılst den Menschen schenken ll Wınkelhoters Gemüt WAar
für diese Gaben Sailer erwähnt besonders Lauterkeıt, Eınfalt, Stille, Zuversicht,
Miılde, Demut truchtbarer Boden Demgegenüber konnten Einflüsse, die dem
christliıchen (semut wıderstreben, Ww1e Stolz und Selbstsucht, „keine feste Herberge
ın ıhm gewınnen“ Winkelhoters gemütsvolle Menschlichkeit WAar also eın
„beugsamer Stoff“ für eın Leben der Gottseligkeıt, die ın der Liebe Christus das
hervorstechendste Merkmal hat, und „diese lebendige Gottseligkeıit ward al bald
das Princıp seınes Sınnes und Lebens“ (224)”.

Bildet das Gemüt die grundlegende Abbildung der Persönlichkeit Wınkel-
hoters, 1st als zweıtes ‚seın Angesiıcht“ CMNNECN „Die frische, rothe Farbe, die
ihn bıs seıner etzten Krankheit nıe auf die Dauer verlie{fSß, un die Jugendblüthe,
die auch hinter den Spuren des höhern Alters noch sıegend hervorblickte, gaben
dem schönen Ausdrucke des schönen Gemüthes ıne Lieblichkeıit, dıe nıcht geglaubt
werden kann, als VO  - Augenzeugen” Da WAar nıchts Gekünsteltes, un: Wın-
kelhoter gelang CS, das „Siegel der körperlichen Unbeflecktheit und Unverdorben-
heıit“ bis seiınem Tode bewahren.

Zum drıtten Bıld „Seın Leben“ Wıe hat Wıinkelhoter gelebt? Ausführlich schil-
dert Saıler eın recht ungleiches Geschwisterpaar: Geselligkeıit und Einsamkeiıt. „Selig
ın der Einsamkeıt, tröhlich ın der Gesellschaft: das 1st die Inschrift se1ınes Lebens“

Weil den Menschen 1mM Menschen lıebte, pflegte gediegene Geselligkeıt,
ın der besonders seıne Unterhaltungsgabe beeindruckte. ber WaTr überzeugt, da{fß

49 Ignaz Weıilner, Gottselige Innigkeit. Die Grundhaltung der relıg1ösen Seele ach Johann
Miıchael Saıler, Regensburg 1949, 198—201 arl Gastgeber, (sotteswort Urc Menschenwort.

Saıiler als Erneuerer der Wortverkündigung. Eın Beıtrag ZUTr Geschichte der Kerygmatık
selıt dem 18 Jahrhundert, Wıen 1964 (Wıener Beıträge ZuUur Theologie VID), 5 ’ belegt, da{fß Saıiler
die reli „Beziırke“ des Menschseins Sınnlichkeıit, Räsonnıieren, Innigkeit AUS dem Denken
Fenelons übernommen hat.

Wenn nıcht näher zıtıert, Zzu tolgenden: 41 215-263 passım.
Nach Weilner, Gottselige Innıigkeıit 300, 1st für Saıiler Gottseligkeıt dieser vertraute,

ınnıge Umgang miıt und 1ın Ott. Ohne ‚Ott o1ibt Cc$S keine Glückseligkeıit.



eın Prediger, der Sonntag „Licht, Liebe, Leben ın die Volksseelen ausstreuen soll-
“  te“, während der Woche diese Gaben reichlich „1N sıch gesammelt haben“ musse.
„50 geschah CS dafß der geselligste Mann, der bıs A115 Ende se1nes Lebens der ı1eb-
ıchste Gesellschatfter bliıeb, zugleich der entschiedenste FEremuıit war  ‚ Freunde
sprachen VO ıhm als dem Bekannten und Ungekannten. Diese Lebensart ertorderte
viel Dıiszıplın, eın Leben stetier Andacht, Aufgeschlossenheıit und Besonnenheıt, die
Wochentage der Vorbereitung gewidmet, dıe Sonntage dem praktischen Predigtvoll-
ZU

Seine menschliche Reite kam be1 Winkelhoter 1mM Wwıe Saıler tormuliert „Viıer-
augen-Umgang” vollends ZUuU Tragen. Als Prediger eın „Gemeıingut tür alle“,
„offenbarte sıch seiıne tietste Wırksamkeıt, und seıne eigenste abe doch 11U!T 1ın dem
Vıeraugen-Umgange, ich meıne, 1n Behandlung des Finzelnen“ Viele suchten
ıhn auf, 1n den unterschiedlichsten Angelegenheıten, VO  - seiner Lebenserfahrung
und Glaubenstiete profitieren. ıne isoliert stehende Verkündigungstätigkeıt, die
weder Zu Nachdenken noch ZUuU weıtertührenden Gespräch anregt, WAar Winkel-
hoters Sache nıcht. Selbst die, „welche seıne Predigten tietsten verwundeten,
Tautfen ıhm auch Z dafß die geschlagenen Wunden geschicktesten heıilen
würde“ Ihm lag das Zuhören und das Reden, das Verstehen und das Erkennen.
Dafß daraus die Fähigkeıt des Rates erwuchs, 1st nıcht erstaunlıch. Wıinkelhoter
unterschied sıch VO denjenıgen seıner Zeıtgenossen, die sıch 1n den Strudel VO:  —

Aktualıtät, Geschäftigkeit und Modeerscheinungen hineinreißen ließen. ABr WAar-

befangen VO der Welt, und VO sıch, und eben dieses seın Unbefangenseyn VO  - dem
Allerleı, W as andere gefangen nımmt, gab seınem Urtheile ıne Rıichtigkeit, und se1-
LCIN Rathe ıne Angemessenheıt, die iıch be1 vielen Gelehrten UumsSsSONSL gesuchet
hätte“ 249), bewundernd Saıler, der ıhn „1N mancherlei kritischen Vortällen“
Rat fragte, „und gereute mich nıe  “

Endlıich, als viertes Bıld der Menschlichkeıt, zeichnet Sailer das „Schicksal“ se1ines
Freundes. „In sotern der Mensch der eigentliche Künstler seınes Schicksals ist,
mufßte für Wıinkelhoter allerdings leicht un lieblich werden: die schwersten
Schläge des Schicksals, die sıch eın Mensch selber bereıten kann, bereıtete sıch
Wıinkelhoter nıcht“ Nıcht da{fß eın Leben ohne Leiden und Bedrängnisse
BCWESCH ware, aber dıe schwersten Schicksale erwähnt werden „Hochfahrt,
Wollust, Habsucht, unbewulfßte Fiıtelkeit“ (257 lıieben ıhm erSpart. Seıin Leben
WAar eın „überaus geschmeidiger Stoff“ 252 ohne die Heftigkeit der Leidenschatten
und Neıigungen. „r schiffte ımmer miıt gleichen Segeln. Der Greıis glich dem
Jünglınge, der Mannn dem lieblichen Knaben“ (260 Dafß Winkelhoter bis seiınem
Lebensende seiınen aktıven Predigtdienst versehen konnte, WAar nıcht 1Ur gnädiges
Schicksal, sondern stımmıge Konsequenz seıner Lebensart. Er unterwartf sıch seiınem
Beruf und seıner Bestimmung, all dies War ıhm heilige Ordnung, für die ank und
Genugtuung empfand. Sailer verdeutlicht diese Schicksalsannahme eiınem sehr
sprechenden Exempel: „Nıcht lange, ehe starb, einer Tautfen Seele als
meın Orden aufgehoben wurde, da WAar Alles auf ‚Versorgung bedacht; ıch meldete
mich nıchts, und doch bekam iıch Beruft und Amt SCHUS, und habe noch keinen
Mangel Beruft und Amt, und werde ohl auch keinen Mangel daran haben,

52 21 230 „Und, wenn ıh: uch diıeTWoche 1ın seınem Zimmer verschlossen hiıelt
VOT den Augen der Menschen: der Sonntag mochte ıhn nıcht halten; brachte ıhn autf die
Kanzel. Hıer ward eın Gemeingut.”



lang ıch lebe“ 263}7 Dıi1e Antwort autf das Lebensschicksal heifßt für Winkelhoter
christliche Gelassenheit.

Es bietet sıch hier nachzufragen, unbenommen der historisch-zeitlichen
Entfernung: Sınd das nıcht alles auch in Theologie und Kırche Selbstver-
ständlıchkeiten, die Saıler 1M Portrait des Predigers zeichnet, dafß dessen Seın 1m
Menschlichen gründen mulfß, und die eigentlich kein Authebens gemacht werden
müfte? Homiuiletisches Bemühen des 20. Jahrhunderts weılß, Nau WwW1e der bayer1-sche Kırchenvater VOT 200 Jahren, dıe Vorrangstellung VO  —; glaubwürdiger Be-
zıehung, wohltuender Atmosphäre und menschlicher Reite VOTLT Inhalt und orm der
Verkündigung, verankert 1mM Zusammenspiel VO Prediger und Gemeinde. der 1St
die Lebensart, die Saıiler bei Wınkelhoter erlebt hat, und ımmer wıeder eiıner
kirchlichen Offentlichkeit und Praxıs alls Herz legen, auch weıl gerade dies-
bezüglich dISC Defizite anzumelden xibt?

Der Vertasser des vorliegenden Autsatzes 1St dankbar, 1mM Regensburger Dom-
prediger Dr. Michael Grünwald (1933-1 990) eınen Homiuiletiklehrer erlebt haben,
der seiıne Studenten gerade 1mM Blick autf diese rage aufrüttelte; bei den folgenden
Worten meınt INan Saıler hören, jetzt 1n der Sprache des ausgehenden 20. Jahr-hunderts: „ Wır können nıcht tromm se1n. Wır können uns nıcht test

Gott binden. ber der Hochbau der Frömmigkeıt bedarf des Fundaments des
Menschlichen, On fällt INnm! oder schaut die schlechte Laune allen se1-
LICH Fenstern heraus. Das steht Gott und seıne Absıcht mıiıt uns (sott 11
keine Schablonen, die entworten hat Wır mussen reite Menschen werden,
strahlende Christen werden. Wır mussen unls selber als Menschen ernstnehmen,

« 5“VO:  - den anderen als Christen ErNsStgenomMenN werden.

Der Prediger ım Menschen”
He Untersuchungen stımmen darın übereın, da{fß das Grundprinzıip des pastoral-

theologischen Lebenswerkes Sailers christozentrisch ZCNANNL werden mufßs, VOCI-
stehen als Abkehr VO oberflächlichen Tugendlehren und relig1ös verbrämten
Glückseligkeitsprogrammen der Aufklärungszeit.

Im Julı 787 erzählt Saıler brieflich ine Episode mıiıt Wiıinkelhoter. Auft Besuch be1
einem Pfarrer, wurde VO zuständıgen Dekan aufgefordert, tagsdarauf predi-
SCIL Wınkelhoter nahm den Antrag und das Bıldprogramm des Altars wurde ıhm
Eınstieg und Inhalt der Predigt: „Da hängt Christus Kreuze und Johannes der
Täuter und Johannes der Evangelist standen neben ıhm iın elend geschnitztenBiıldern. Wıinkelhoter r(ß die Gelegenheıit VO Kreuz und Bıld und öffnete den und
und sprach: ‚Lıebe Leute, W as Christus sel, wollen WIır A4UusS$s dem Munde dieser wel
Johannes hören. Was Sagl der Täuter VO: hm? Dafß das Licht der Welt sel. Was
Sagl se1ın Evangelist VO hm? Da die Liebe sel. Daraus ] iıch euch L11U zeıgen,

53 Hıer spiegelt sıch dıe Kritik, die Sailer 1n seiıner Pastoraltheologie den Geıstliıchen
außert, dıe VO ıhren ökonomischen dorgen SaNZ eiIn- und mıtgenommen werden. Vgl 4St-
geber, CGGotteswort

Zitiert AUs.: Private Vorlesungsmitschrift 981 Vgl Werner Schrüfer, „Glühen 1St
mehr als Wıssen“. Zum Gedenken den Regensburger Domprediger und Homuiletiker
Michael Grünwald (1933—-1990), in: Klerusblatt (2000) 5 / —1

Wenn nıcht näher zıtıert, ZU folgenden: 21, 264—307 passım.



w1ıe ıhr euch jenes Lickt Nutze machen, Ww1e ihr dieser Liebe nachahmen soll-
cc 5  AteL.

Wır dürten annehmen, da{fß Saılers Wertschätzung für Winkelhoter gerade aus$s die-
SEr Christozentrik verstehen Ist, dıe der Predigerfreund 1mM Verkündigungsdienst
eıt seiınes Lebens verwirklicht hat Die Welt Winkelhoters War ın aufklärerische
Aufruhr geraten, somıt auch die Gottesdiensträume und hre Lehrkanzeln. Manche
Geıistliche verkündeten bloße Sıttenlehren, andere „nackten kantischen Buch-
staben“, drıitte eınen dürftigen Zeıtgeist, vollgepackt mMI1t Polemik das Ite und
Verstaubte. Saılers Worte bringen das Unterscheidende durch Winkelhoter ZU

Ausdruck: „Dıie Welt Ünderte sıch ıh her, und wußte, s1e sıch geändert
hatte; aber anderte, wechselte se1ın Evangelıum nıe. Pferde, Kleider, sprach CI,
wechseln WITr, die Wahrheit nıchtwie ihr euch jenes Licht zu Nutze machen, wie ihr dieser Liebe nachahmen soll-  «56  tet.  Wir dürfen annehmen, daß Sailers Wertschätzung für Winkelhofer gerade aus die-  ser Christozentrik zu verstehen ist, die der Predigerfreund im Verkündigungsdienst  Zeit seines Lebens verwirklicht hat. Die Welt Winkelhofers war in aufklärerische  Aufruhr geraten, somit auch die Gottesdiensträume und ihre Lehrkanzeln. Manche  Geistliche verkündeten bloße Sittenlehren, andere „nackten kantischen Buch-  staben“, dritte einen dürftigen Zeitgeist, vollgepackt mit Polemik gegen das Alte und  Verstaubte. Sailers Worte bringen das Unterscheidende durch Winkelhofer zum  Ausdruck: „Die Welt änderte sich um ihn her, und er wußte, daß sie sich geändert  hatte; aber er änderte, wechselte sein Evangelium nie. Pferde, Kleider, sprach er,  wechseln wir, die Wahrheit nicht .... Die Welt änderte sich um ihn her, sie ist ihm  aber nicht über den Kopf gewachsen ... Er hielt, wie man zu sagen pflegt, auch glei-  chen Schritt mit ihr, aber nicht gleichen Geist ... Christus blieb sein Text; das ist  seine Sache“ (264 f.) Winkelhofers Grundsätze basierten im Evangelium, dessen er  sich nicht schämen wollte. „Ich predige nur Christus, und nur für ihn“ (264). Er war  damit ein echter Christusprediger, der in der theologischen Mitte seinen Platz hat,  zwischen einem falschen Geist des Unglaubens und dem toten Buchstaben des  Aberglaubens. Wenn er als Prediger die Zeit und ihren Anspruch auf die Kanzel zu  nehmen hatte, dann nur, „wenn sie ihm ein Wort der Lehre, der Warnung, des  Trostes abgefordert hatten“ (265).  Diese Weisheit aus der Mitte des Glaubens hatte zwei Vorteile: Winkelhofer hatte  es zum einen nicht nötig, die in großer Zahl auftretenden „Niederreißer“, denen  nichts mehr heilig war, zu unterstützen. Andererseits war es für ihn nicht notwen-  dig, „den redlichen Bemühungen der Verbesserer entgegen zu kämpfen“ (267). Seine  Vorstellung von Aufklärung maß er am „inneren apostolischen Christentum“, wo-  mit er eine klare Trennungslinie zur „negativen“ und „partiellen“ Aufklärung (267)  zog. Winkelhofer sah das Christsein primär als spirituelles Geschehen, das im  wesentlichen im Gottesglauben Beheimatung fand, den die katholische Kirche seit  den Tagen der Apostel bewahrt hatte. In der Pflege der inneren oder seelischen  Gottesbeziehung konnten dann auch, wenn notwendig, Veränderungen in der äuße-  ren Praxis Raum beanspruchen. Die „negative“ Aufklärung beurteilte alle bisherigen  Traditionen der Glaubenspflege mangelhaft und konnte „vor lauter Einreißen“ (267)  nicht mehr aufbauend wirken. Zur „partiellen“ Aufklärung ist zu sagen, daß sie  „irgendein Zweiglein der Erkenntniß von dem einen großen Baume der Weisheit los-  reißt, es für den ganzen Baum ausgiebt“ (268), und somit in der Gefahr ist, die wich-  tigsten Erkenntnisse und ihre Anwendung außer Acht zu lassen. Was nützt also alle  Aufklärung, wenn sie irgendwelche Dinge zu reformieren sucht, aber „stockblind“  für die Wahrheit ist? Der Mensch, wie er vor Gott in seiner Suche und Bedürftigkeit  steht, der Mensch, der das Licht seiner Seele leuchten lassen will, er muß im Zentrum  aller Aufklärung stehen, nicht äußere, oberflächliche Glaubenspraxis und -reform.”  > Zitiert aus: Schiel, Sailer 2, 46.  ” Die Begriffe „negative“ bzw. „partielle“ Aufklärung sind außergewöhnlich, ihr geistes-  und zeitgeschichtlicher Hintergrund müßte eingehender untersucht werden. - Wie verständig  und zugleich kritisch Winkelhofer seine Überzeugung — hier der „partiellen“ Aufklärung —  darlegen konnte, wird an folgendem Vergleich sichtbar, den Sailer, WW 21, 269 f., überliefert:  „Es ist wohl gut, sagte er, ... wenn Kinder in Pappe arbeiten lernen, wenn sie den Maßstab, das  Messer, den Winkelhacken, den Schneidezirkel in Verfertigung der Papparbeiten anzuwenden  17  3*Dıie Welt änderte sıch ıh: her, s1e 1st iıhm
aber nıcht über den Kopf gewachsenwie ihr euch jenes Licht zu Nutze machen, wie ihr dieser Liebe nachahmen soll-  «56  tet.  Wir dürfen annehmen, daß Sailers Wertschätzung für Winkelhofer gerade aus die-  ser Christozentrik zu verstehen ist, die der Predigerfreund im Verkündigungsdienst  Zeit seines Lebens verwirklicht hat. Die Welt Winkelhofers war in aufklärerische  Aufruhr geraten, somit auch die Gottesdiensträume und ihre Lehrkanzeln. Manche  Geistliche verkündeten bloße Sittenlehren, andere „nackten kantischen Buch-  staben“, dritte einen dürftigen Zeitgeist, vollgepackt mit Polemik gegen das Alte und  Verstaubte. Sailers Worte bringen das Unterscheidende durch Winkelhofer zum  Ausdruck: „Die Welt änderte sich um ihn her, und er wußte, daß sie sich geändert  hatte; aber er änderte, wechselte sein Evangelium nie. Pferde, Kleider, sprach er,  wechseln wir, die Wahrheit nicht .... Die Welt änderte sich um ihn her, sie ist ihm  aber nicht über den Kopf gewachsen ... Er hielt, wie man zu sagen pflegt, auch glei-  chen Schritt mit ihr, aber nicht gleichen Geist ... Christus blieb sein Text; das ist  seine Sache“ (264 f.) Winkelhofers Grundsätze basierten im Evangelium, dessen er  sich nicht schämen wollte. „Ich predige nur Christus, und nur für ihn“ (264). Er war  damit ein echter Christusprediger, der in der theologischen Mitte seinen Platz hat,  zwischen einem falschen Geist des Unglaubens und dem toten Buchstaben des  Aberglaubens. Wenn er als Prediger die Zeit und ihren Anspruch auf die Kanzel zu  nehmen hatte, dann nur, „wenn sie ihm ein Wort der Lehre, der Warnung, des  Trostes abgefordert hatten“ (265).  Diese Weisheit aus der Mitte des Glaubens hatte zwei Vorteile: Winkelhofer hatte  es zum einen nicht nötig, die in großer Zahl auftretenden „Niederreißer“, denen  nichts mehr heilig war, zu unterstützen. Andererseits war es für ihn nicht notwen-  dig, „den redlichen Bemühungen der Verbesserer entgegen zu kämpfen“ (267). Seine  Vorstellung von Aufklärung maß er am „inneren apostolischen Christentum“, wo-  mit er eine klare Trennungslinie zur „negativen“ und „partiellen“ Aufklärung (267)  zog. Winkelhofer sah das Christsein primär als spirituelles Geschehen, das im  wesentlichen im Gottesglauben Beheimatung fand, den die katholische Kirche seit  den Tagen der Apostel bewahrt hatte. In der Pflege der inneren oder seelischen  Gottesbeziehung konnten dann auch, wenn notwendig, Veränderungen in der äuße-  ren Praxis Raum beanspruchen. Die „negative“ Aufklärung beurteilte alle bisherigen  Traditionen der Glaubenspflege mangelhaft und konnte „vor lauter Einreißen“ (267)  nicht mehr aufbauend wirken. Zur „partiellen“ Aufklärung ist zu sagen, daß sie  „irgendein Zweiglein der Erkenntniß von dem einen großen Baume der Weisheit los-  reißt, es für den ganzen Baum ausgiebt“ (268), und somit in der Gefahr ist, die wich-  tigsten Erkenntnisse und ihre Anwendung außer Acht zu lassen. Was nützt also alle  Aufklärung, wenn sie irgendwelche Dinge zu reformieren sucht, aber „stockblind“  für die Wahrheit ist? Der Mensch, wie er vor Gott in seiner Suche und Bedürftigkeit  steht, der Mensch, der das Licht seiner Seele leuchten lassen will, er muß im Zentrum  aller Aufklärung stehen, nicht äußere, oberflächliche Glaubenspraxis und -reform.”  > Zitiert aus: Schiel, Sailer 2, 46.  ” Die Begriffe „negative“ bzw. „partielle“ Aufklärung sind außergewöhnlich, ihr geistes-  und zeitgeschichtlicher Hintergrund müßte eingehender untersucht werden. - Wie verständig  und zugleich kritisch Winkelhofer seine Überzeugung — hier der „partiellen“ Aufklärung —  darlegen konnte, wird an folgendem Vergleich sichtbar, den Sailer, WW 21, 269 f., überliefert:  „Es ist wohl gut, sagte er, ... wenn Kinder in Pappe arbeiten lernen, wenn sie den Maßstab, das  Messer, den Winkelhacken, den Schneidezirkel in Verfertigung der Papparbeiten anzuwenden  17  3*Er hielt, Ww1€e InNnan SCh pflegt, auch gle1-
chen Schritt mıiıt ıhr, aber nıcht gleichen Geılstwie ihr euch jenes Licht zu Nutze machen, wie ihr dieser Liebe nachahmen soll-  «56  tet.  Wir dürfen annehmen, daß Sailers Wertschätzung für Winkelhofer gerade aus die-  ser Christozentrik zu verstehen ist, die der Predigerfreund im Verkündigungsdienst  Zeit seines Lebens verwirklicht hat. Die Welt Winkelhofers war in aufklärerische  Aufruhr geraten, somit auch die Gottesdiensträume und ihre Lehrkanzeln. Manche  Geistliche verkündeten bloße Sittenlehren, andere „nackten kantischen Buch-  staben“, dritte einen dürftigen Zeitgeist, vollgepackt mit Polemik gegen das Alte und  Verstaubte. Sailers Worte bringen das Unterscheidende durch Winkelhofer zum  Ausdruck: „Die Welt änderte sich um ihn her, und er wußte, daß sie sich geändert  hatte; aber er änderte, wechselte sein Evangelium nie. Pferde, Kleider, sprach er,  wechseln wir, die Wahrheit nicht .... Die Welt änderte sich um ihn her, sie ist ihm  aber nicht über den Kopf gewachsen ... Er hielt, wie man zu sagen pflegt, auch glei-  chen Schritt mit ihr, aber nicht gleichen Geist ... Christus blieb sein Text; das ist  seine Sache“ (264 f.) Winkelhofers Grundsätze basierten im Evangelium, dessen er  sich nicht schämen wollte. „Ich predige nur Christus, und nur für ihn“ (264). Er war  damit ein echter Christusprediger, der in der theologischen Mitte seinen Platz hat,  zwischen einem falschen Geist des Unglaubens und dem toten Buchstaben des  Aberglaubens. Wenn er als Prediger die Zeit und ihren Anspruch auf die Kanzel zu  nehmen hatte, dann nur, „wenn sie ihm ein Wort der Lehre, der Warnung, des  Trostes abgefordert hatten“ (265).  Diese Weisheit aus der Mitte des Glaubens hatte zwei Vorteile: Winkelhofer hatte  es zum einen nicht nötig, die in großer Zahl auftretenden „Niederreißer“, denen  nichts mehr heilig war, zu unterstützen. Andererseits war es für ihn nicht notwen-  dig, „den redlichen Bemühungen der Verbesserer entgegen zu kämpfen“ (267). Seine  Vorstellung von Aufklärung maß er am „inneren apostolischen Christentum“, wo-  mit er eine klare Trennungslinie zur „negativen“ und „partiellen“ Aufklärung (267)  zog. Winkelhofer sah das Christsein primär als spirituelles Geschehen, das im  wesentlichen im Gottesglauben Beheimatung fand, den die katholische Kirche seit  den Tagen der Apostel bewahrt hatte. In der Pflege der inneren oder seelischen  Gottesbeziehung konnten dann auch, wenn notwendig, Veränderungen in der äuße-  ren Praxis Raum beanspruchen. Die „negative“ Aufklärung beurteilte alle bisherigen  Traditionen der Glaubenspflege mangelhaft und konnte „vor lauter Einreißen“ (267)  nicht mehr aufbauend wirken. Zur „partiellen“ Aufklärung ist zu sagen, daß sie  „irgendein Zweiglein der Erkenntniß von dem einen großen Baume der Weisheit los-  reißt, es für den ganzen Baum ausgiebt“ (268), und somit in der Gefahr ist, die wich-  tigsten Erkenntnisse und ihre Anwendung außer Acht zu lassen. Was nützt also alle  Aufklärung, wenn sie irgendwelche Dinge zu reformieren sucht, aber „stockblind“  für die Wahrheit ist? Der Mensch, wie er vor Gott in seiner Suche und Bedürftigkeit  steht, der Mensch, der das Licht seiner Seele leuchten lassen will, er muß im Zentrum  aller Aufklärung stehen, nicht äußere, oberflächliche Glaubenspraxis und -reform.”  > Zitiert aus: Schiel, Sailer 2, 46.  ” Die Begriffe „negative“ bzw. „partielle“ Aufklärung sind außergewöhnlich, ihr geistes-  und zeitgeschichtlicher Hintergrund müßte eingehender untersucht werden. - Wie verständig  und zugleich kritisch Winkelhofer seine Überzeugung — hier der „partiellen“ Aufklärung —  darlegen konnte, wird an folgendem Vergleich sichtbar, den Sailer, WW 21, 269 f., überliefert:  „Es ist wohl gut, sagte er, ... wenn Kinder in Pappe arbeiten lernen, wenn sie den Maßstab, das  Messer, den Winkelhacken, den Schneidezirkel in Verfertigung der Papparbeiten anzuwenden  17  3*Christus blieb se1ın Text:; das 1St
seıne Sache“ 264 Wıinkelhoters Grundsätze basıerten 1mM Evangelıum, dessen
sıch nıcht schimen wollte „Ich predige UTr Christus, und 1UT tür lh € Er Wlr

damıt eın echter Christusprediger, der 1n der theologischen Mıtte seınen Platz hat,
zwıschen eiınem talschen Geilst des Unglaubens und dem Buchstaben des
Aberglaubens. Wenn als Prediger die eıt und ıhren Anspruch auf die Kanzel
nehmen hatte, dann NUTL, „WEIN s1e iıhm eın Wort der Lehre, der Warnung, des
Trostes abgefordert hatten“

Ldıiese Weisheit aus der Mıtte des Glaubens hatte we1l Vorteıile: Wıinkelhoter hatte
ZU eınen nıcht nötıg, die 1ın großer Zahl auftretenden „Niederreißer“;, denen

nıchts mehr heilıg WAal, unterstutzen. Andererseits WAar für ıh nıcht OoOLwenNn-

dıg, „den redlichen Bemühungen der Verbesserer kämpfen“ Seine
Vorstellung VO  — Aufklärung ma{ß „inneren apostolischen Chrıstentum“,
mi1t ıne klare Trennungslınie ZU!r „negatıven“ und „partiellen“ Aufklärung 267)
ZO Winkelhoter sah das Christsein primär als spirıtuelles Geschehen, das 1mM
wesentlichen 1m Gottesglauben Beheimatung tand, den dıe katholische Kırche se1lıt
den Tagen der Apostel ewahrt hatte. In der Pflege der iınneren oder seelischen
Gottesbeziehung konnten dann auch, wenn notwendig, Veränderungen in der zuße-
ı  - Praxıs aum beanspruchen. Dıie „negatıve“ Aufklärung beurteilte alle bisherigen
Tradıtionen der Glaubenspflege mangelhaft un! konnte or lauter Finreißen“
nıcht mehr autbauend wirken. Zur „partiellen“ Aufklärung 1st SCH, da{fß s1e
„irgendeın Zweıiglein der Erkenntnifß VO  — dem eınen grofßen Baume der Weisheıt los-
reißt, tür den BaANZCHN Baum ausgiebt“ (268), un somıt in der Geftahr ISt, die wich-
tıgsten Erkenntnisse und hre Anwendung außer cht lassen. Was nutzt also alle
Aufklärung, WEeNn S1e ırgendwelche Dınge retormieren sucht, aber „stockblind“
für die Wahrheit ist? Der Mensch, wıe VOT (soOtt in seıiner Suche und Bedürftigkeit
steht, der Mensch, der das Licht seiner Seele leuchten lassen will, mu{(ß 1mM Zentrum
aller Autfklärung stehen, nıcht außere, obertlächliche Glaubenspraxis und -reform.”

Zitiert AaUs: Schiel, Saıiler 27
5 / Dıie Begriffe „negatıve” bzw „partielle“ Aufklärung sınd außergewöhnlıch, ıhr gelsteS-

un!| zeitgeschichtlicher Hintergrund mü{fßte eingehender untersucht werden. Wıe verständig
und zugleich kritisch Winkelhoter seıne Überzeugung hier der „partiellen“ Aufklärung
darlegen konnte, wırd folgendem Vergleich sıchtbar, den Saıler, 21 269 f überlietert:
„Es 1st wohl UL, CI, wenn Kınder ın Pappe arbeıiten lernen, WE S1€e den Ma{isstab, das
Messer, den Wıinkelhacken, den Schneidezirkel in Verfertigung der Papparbeiten anzuwenden
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In den VO Wıinkelhoter praktızıerten Grundsätzen, dis er den zeıtgenössischen
Predigern weıtergeben 111 und die nıcht ohne das gerade Vorgestellte verstehen
sınd, zeıgt sıch der nachmalige Hofprediger Sanz als Kınd seiner Epoche (270-273):

„Vermehre du nıe die Zahl der Iınden Eıiterer. Licht SCY das Wahrzeichen deıiınes
Eıfers, Liebe die Seele deines Eıters, rechtschaffenes Leben die Probe des Eiters.“
Die Kanzel musse ine Stätte der Wahrheit bleiben, nıcht der Leidenschafrt.
„Ehre du selbst den Könıig, und lehre dein Volk den König ehren.“ Auft der
Kanzel haben Ehrerbietungen gegenüber der Obrigkeit keinen Platz Eın
Sprichwort über Winkelhofer autete: „Die anderen loben ihre Fürsten und hre
Zeıt, Wınkelhofter (Jott den Herrn.“
„deV nıe eın Sprachrohr des erhitzten Volkes wıder die Regierung.“
„deYy überhaupt kein Zeıtungsblatt der heiligen Stäatte.“ Der Prediger dürte
kein Knecht der ötffentlichen Meınung werden.
„Lege iıhnen vielmehr die Liebe Gott, Christus ın das Herz.“ Was nNutzt
den Hörern eın „Dornenkranz VO  - sechs und sechzig Pflichten“, denn der
Dornenkranz sticht und die Pflichten werden rasch VEISCISSCH seın?
Schäme dich des alten Evangelıums nicht, denn das NECUEC 1st keinen Strohhalm
wWertT.
„Lafß die NCUC Sprache dem Hörsaale und der Literaturzeitung, und bringe die
alte VO  - der Furcht CGottes und VO  - der Liebe des Nächsten.“
„Bılde dein 'olk 5 da{fßs, WEeNn ıhm die eıt das Zufällige der Relıgion nımmt,In den von Winkelhofer praktizierten Grundsätzen, die er den zeitgenössischen  Predigern weitergeben will und die nicht ohne das gerade Vorgestellte zu verstehen  sind, zeigt sich der nachmalige Hofprediger ganz als Kind seiner Epoche (270-273):  1) „Vermehre du nie die Zahl der blinden Eiferer. Licht sey das Wahrzeichen deines  Eifers, Liebe die Seele deines Eifers, rechtschaffenes Leben die Probe des Eifers.“  Die Kanzel müsse eine Stätte der Wahrheit bleiben, nicht der Leidenschaft.  2) „Ehre du selbst den König, und lehre dein Volk den König ehren.“ Auf der  Kanzel haben Ehrerbietungen gegenüber der Obrigkeit keinen Platz. Ein  Sprichwort über Winkelhofer lautete: „Die anderen loben ihre Fürsten und ihre  Zeit, Winkelhofer Gott den Herrn.“  3) „Sey nie ein Sprachrohr des erhitzten Volkes wider die Regierung.“  4) »Sey überhaupt kein Zeitungsblatt an der heiligen Stätte.“ Der Prediger dürfe  kein Knecht der öffentlichen Meinung werden.  5) „Lege ihnen vielmehr die Liebe zu Gott, zu Christus in das Herz.“ Was nützt  den Hörern ein „Dornenkranz von sechs und sechzig Pflichten“, denn der  Dornenkranz sticht und die Pflichten werden rasch vergessen sein?  6) „Schäme dich des alten Evangeliums nicht, denn das neue ist keinen Strohhalm  wert.“  7) „Laß die neue Sprache dem Hörsaale und der Literaturzeitung, und bringe die  alte von der Furcht Gottes und von der Liebe des Nächsten.“  8) „Bilde dein Volk so, daß, wenn ihm die Zeit das Zufällige der Religion nimmt, ...  es nicht das Wesentliche mit Zufälligem wegwerfe.“  9) „Halte als Prediger keine Kreuzzüge wider den Aberglauben des dunkeln  Pöbels.“ Jeder Prediger ist zuerst der christlichen Wahrheit verpflichtet.  Winkelhofers homiletischer Standpunkt wird deutlich: Prediger und Predigt müs-  sen sich auf Christus und sein Evangelium beziehen, ergänzt durch gewissenhafte  Darlegung christlicher Lehraussagen (z.B. Gotteslob und -furcht, Gottes- und  Nächstenliebe), wobei das Wesentliche nicht dem Zufälligen zum Opfer fallen darf.  Der Verkünder und seine Botschaft stehen in einer lebendigen Glaubenstradition.”®  Aktuelle gesellschaftlich-politische Themen gehören in den öffentlichen Diskurs,  aber nicht auf die Kanzel. Auch hat jeder Verkünder der christlichen Wahrheit sich  stets zu vergegenwärtigen, daß er zuerst Gottes- und Kirchendiener ist, nicht Vasall  einer staatlichen Obrigkeit, die in ihm nur den Pflichtenlehrer sehen will.  Und doch kann sich Winkelhofer den Einflüssen der Aufklärung nicht ganz ent-  ziehen. Niemals dürfe sich der Prediger vom Volk gegen Regierung und Obrigkeit  instrumentalisieren lassen. Auch in der Ablehnung jeglicher Polemik zeigt sich die  Tendenz, sich auch als Staatsdiener zu begreifen, der vernünftig vernünftige Glau-  wissen ... Denn, nicht nur füllen die Kinder manche leere Stunde damit unschädlich aus, son-  dern sie können sich und andern in der Zukunft tausend nützliche Dienste thun. Aber die  geschickten Papparbeiter sind darum noch keine gute Menschen. Den Menschen im jungen  Papparbeiter zu bilden — das will die wahre Erziehung; die falsche versäumt den Menschen,  indem sie auf die Ausbildung des Papparbeiters im Menschen so viel Gewicht legt, als wenn  das Papparbeiten unsere ganze Bestimmung ausmachte. Es scheint mir: unsere Zeit habe sich  in Ausbildung der Papparbeiter erschöpft. Es ist überall so viel Papparbeit.“  ® Besonders die Grundsätze 6 bis 8 machen deutlich, daß Wortverkündigung für Winkel-  hofer — hier ist er ganz der Sailer-Schule zuzuordnen —- nur in einer lebendigen kirchlichen  Überlieferung geschehen kann. Vgl. Gastgeber, Gotteswort 60 f.  18nıcht das Wesentliche mıiıt Zutfälligem wegwerfe.“
„Halte als Prediger keine Kreuzzüge wıder den Aberglauben des unkeln
Pöbels.“ Jeder Prediger 1St Zuerst der christlichen Wahrheit verpflichtet.

Wınkelhoters homiletischer Standpunkt wırd deutlich: Prediger un Predigt MUS-
sCMH sıch auf Christus und se1ın Evangelıum beziehen, erganzt durch gewıssenhafte
Darlegung christlicher Lehraussagen (zB Gotteslob und -furcht, (sottes- und
Nächstenliebe), wobe! das Wesentliche nıcht dem Zutfälligen Zu Opfter fallen dart.
Der Verkünder und seıne Botschaft stehen 1n einer lebendigen Glaubenstradition.”
Aktuelle gesellschaftlich-politische Themen gehören ın den öffentlichen Dıiıskurs,
aber nıcht auf die Kanzel. uch hat jeder Verkünder der christlichen Wahrheit sıch

vergegenwärtigen, dafß zuerst (sottes- un: Kırchendiener 1st, nıcht Vasall
einer staatlıchen Obrigkeit, die ın ıhm D1UT den Pflichtenlehrer sehen ll

Und doch kann sıch Wınkelhoter den Einflüssen der Aufklärung nıcht SaNz ent-
zıiehen. Nıemals dürte sıch der Prediger VO Volk Regierung und Obrigkeıtinstrumentalisieren lassen. uch 1in der Ablehnung jeglicher Polemik zeıgt sıch dıe
Tendenz, sıch auch als Staatsdiener begreifen, der vernünftig vernünftige Jau-

wıssenIn den von Winkelhofer praktizierten Grundsätzen, die er den zeitgenössischen  Predigern weitergeben will und die nicht ohne das gerade Vorgestellte zu verstehen  sind, zeigt sich der nachmalige Hofprediger ganz als Kind seiner Epoche (270-273):  1) „Vermehre du nie die Zahl der blinden Eiferer. Licht sey das Wahrzeichen deines  Eifers, Liebe die Seele deines Eifers, rechtschaffenes Leben die Probe des Eifers.“  Die Kanzel müsse eine Stätte der Wahrheit bleiben, nicht der Leidenschaft.  2) „Ehre du selbst den König, und lehre dein Volk den König ehren.“ Auf der  Kanzel haben Ehrerbietungen gegenüber der Obrigkeit keinen Platz. Ein  Sprichwort über Winkelhofer lautete: „Die anderen loben ihre Fürsten und ihre  Zeit, Winkelhofer Gott den Herrn.“  3) „Sey nie ein Sprachrohr des erhitzten Volkes wider die Regierung.“  4) »Sey überhaupt kein Zeitungsblatt an der heiligen Stätte.“ Der Prediger dürfe  kein Knecht der öffentlichen Meinung werden.  5) „Lege ihnen vielmehr die Liebe zu Gott, zu Christus in das Herz.“ Was nützt  den Hörern ein „Dornenkranz von sechs und sechzig Pflichten“, denn der  Dornenkranz sticht und die Pflichten werden rasch vergessen sein?  6) „Schäme dich des alten Evangeliums nicht, denn das neue ist keinen Strohhalm  wert.“  7) „Laß die neue Sprache dem Hörsaale und der Literaturzeitung, und bringe die  alte von der Furcht Gottes und von der Liebe des Nächsten.“  8) „Bilde dein Volk so, daß, wenn ihm die Zeit das Zufällige der Religion nimmt, ...  es nicht das Wesentliche mit Zufälligem wegwerfe.“  9) „Halte als Prediger keine Kreuzzüge wider den Aberglauben des dunkeln  Pöbels.“ Jeder Prediger ist zuerst der christlichen Wahrheit verpflichtet.  Winkelhofers homiletischer Standpunkt wird deutlich: Prediger und Predigt müs-  sen sich auf Christus und sein Evangelium beziehen, ergänzt durch gewissenhafte  Darlegung christlicher Lehraussagen (z.B. Gotteslob und -furcht, Gottes- und  Nächstenliebe), wobei das Wesentliche nicht dem Zufälligen zum Opfer fallen darf.  Der Verkünder und seine Botschaft stehen in einer lebendigen Glaubenstradition.”®  Aktuelle gesellschaftlich-politische Themen gehören in den öffentlichen Diskurs,  aber nicht auf die Kanzel. Auch hat jeder Verkünder der christlichen Wahrheit sich  stets zu vergegenwärtigen, daß er zuerst Gottes- und Kirchendiener ist, nicht Vasall  einer staatlichen Obrigkeit, die in ihm nur den Pflichtenlehrer sehen will.  Und doch kann sich Winkelhofer den Einflüssen der Aufklärung nicht ganz ent-  ziehen. Niemals dürfe sich der Prediger vom Volk gegen Regierung und Obrigkeit  instrumentalisieren lassen. Auch in der Ablehnung jeglicher Polemik zeigt sich die  Tendenz, sich auch als Staatsdiener zu begreifen, der vernünftig vernünftige Glau-  wissen ... Denn, nicht nur füllen die Kinder manche leere Stunde damit unschädlich aus, son-  dern sie können sich und andern in der Zukunft tausend nützliche Dienste thun. Aber die  geschickten Papparbeiter sind darum noch keine gute Menschen. Den Menschen im jungen  Papparbeiter zu bilden — das will die wahre Erziehung; die falsche versäumt den Menschen,  indem sie auf die Ausbildung des Papparbeiters im Menschen so viel Gewicht legt, als wenn  das Papparbeiten unsere ganze Bestimmung ausmachte. Es scheint mir: unsere Zeit habe sich  in Ausbildung der Papparbeiter erschöpft. Es ist überall so viel Papparbeit.“  ® Besonders die Grundsätze 6 bis 8 machen deutlich, daß Wortverkündigung für Winkel-  hofer — hier ist er ganz der Sailer-Schule zuzuordnen —- nur in einer lebendigen kirchlichen  Überlieferung geschehen kann. Vgl. Gastgeber, Gotteswort 60 f.  18Denn, nıcht 1Ur tüllen die Kinder manche leere Stunde damıt unschädlich AUS, S(0(I1-
ern S1e können sıch und andern iın der Zukunft ausend nützliıche Jenste thun ber dıe
geschickten Papparbeıter sınd arum noch keine guLte Menschen. Den Menschen 1mM JungenPapparbeıter bılden das will die wahre Erziehung; die alsche versaumt den Menschen,
indem sıie aut die Ausbildung des Papparbeiters 1mM Menschen el Gewicht legt, als WEeNnNn
das Papparbeıten UNSCTC I1 Bestimmung ausmachte. Es scheint mır: I1sSseTEC eıt habe sıch
1n Ausbildung der Papparbeıiter erschöpftt. Es 1st überall 1e] Papparbeıt.“

Besonders dıe Grundsätze bıs machen deutlich, da{fß Wortverkündigung für Wıinkel-
hofer 1er 1St ganz der Saiuler-Schule zuzuordnen 1Ur ın eıner lebendigen kırchlichen
Überlieferung geschehen ann. Vgl Gastgeber, Gotteswort
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bensüberzeugungen vorzutragen hat Vom Prediger wırd erwartet, da{ß C1imn Lehrer
und Bıldner des Volkes SCHI, der ıhm Tugend und Moral vorzuleben habe („von de1-
11C Beispiele mächtig unterstützet”)

(sanz theologisch homiletischen Kraftfeld Sailers befinden WITLT Uuns, WEeNnn

dieser die Gaben schildert die den Prediger Wıinkelhoter auszeiıchneten Weıl der
Mensch Prediger nıchts suchte als T1  9 (3J0Ott sıch selber durch seinNnen ZOLL-
Ühnlichen Sınn und Leben verklären; suchte auch der Prediger Menschen
1Ur das C1INC, (GJott andern durch Weckung gottähnlicher Gesinnungen und Thaten

verklären Die orm dieses homiletischen Weckrutes wırd Popularıität der
Predigt geNaANNL dıe den Hauptforderungen der Aufklärung zählen 1ST
Wäiährend Sailer den „Neuen Beıträgen Zur Bıldung des Geistlichen (ım (‚esamt-
werk Band 19) Leichtverständlichkeit Eindringlichkeit Leichtbehältlichkeit und
Anwendbarkeit als VOITaNSISC Krıterien christlichen Volkspredigt
autzählt tormuliert für Wıinkelhoter VIieTr Konkretionen, M1 deren Hılte die-

« 61SCI „praktıisches Christentum predigen vermochte Herzlichkeit weıl der
herzlose Verstand 1Ur geistlose Gesellen Klarheıt oder „Sımplicıtät weıl
christliche Lehre der übersichtlichen und anschaulichen Konstruktion bedarf®
Reichtum, da alle Sınne des menschlichen Lebens anzusprechen sınd Lebendigkeıit
da gerade adurch das Getühl der Hörer erreicht werden ann

In diesem Zusammenhang hebt Sailer Winkelhofers abe der iındıvıduellen Wırk-
samkeit besonders hervor da diese Fähigkeit ıhn unterschied VO den „vielen Red-
LCTMNN der Zeıt, die 1Ur das Blaue schießen, weıl S1C NUr Allgemeinheiten auslegen,
die keın Menschenherz treffen können, weıl S1C auf keines zıielen“ Als ott SCIU-
tener (3aAst- un:! Gelegenheıitsprediger verstand Wınkelhofer, die allgemeinen
Überzeugungen des christlichen Glaubens „kasual WIC die Gelegenheıt, die SC11
Wort herausforderte, ‚ lokal,; WIC die Stätte, der Sprach; . . individuell WIC CIy
der sprechende Christus selber den Horern nahezubringen Die Kritiker
denen sıch die herausgegebenen Predigten stellen mußten, loben erstier Linıe diese
Begabung des Sailer-Freundes „Wer aber die allgemeıine Wahrheit ındıvıdualisı-
ICI versteht wWer S1C ıhrer Anwendung auf einzelne Stände, Fälle, Gelegenheıiten

64(so WEeIL die Pastoralklugheit erlaubet) vorbringt der trıfft der wirkt Grofßes

Nachwort
Ist möglıch CINZ1S durch Theorie und Praxıs der Predigt Menschen,

Priester und Seelsorger beurteilen? hne rage be1 Winkelhoter darf dıes getrost
werden Wıe als Mensch lebte, War Pastoral die Art und Weıse SsC1-

L1CI Verkündigung veranschaulicht SC1MH menschliches und priesterliches Verhalten

59 Gastgeber, CGsotteswort 48
60 Vgl ZUuU Folgenden: Brögger, Saıler 1035—110; Gastgeber, Otteswort 201—-203; Hofmeier,

Seelsorge 40—4. Rezensıion, Lıtteraturzeiıtung tür katholische Religionslehrer (1818),
385—391 385

61 Schiel, Sailer 1, 125
Vorrede, Predigten ZU Glaubensbekenntnis (Anmerkung 32), X63 Mehrmals bringt Saıler 21) Beıispiele, WIC gründlich und tür den Hörer leicht ach-

vollziehbar Winkelhoter Ansprachen strukturierte, grundsätzlich nach dem Modell der
klassıschen Rhetorik (Einleitung IM1L Gebetsruf, mehrtach untergliederter Hauptteıl, chlufß)

” Rezension, ı111.: Lıtteraturzeıtung tür katholische Religionslehrer (1815), 145—156, 145



Demzufolge kann, als zeıtloses Postulat, Inhalt und orm des Predigtvollzuges Au
bezeichnenden Kriıteriıum der Glaubwürdigkeıit iın der Seelsorge werden, 1m Wıder-
spruch denen, dıe meınen, Gesagtes und Getanes, sonntäglıches Wort und alltäg-
lıches Handeln brauchen nıcht deckungsgleich se1n.

„Und meın Glaube, meın Trost 1sSt C5, da{fß nıcht ganz WAalfl, da{fß noch 1ISt, dafß
SCYN wırd ew1g 1M Schoofße der ewıgen Liebe, denn, spricht die Weısheıt, die miıch

auslegen, haben ewı1ges Leben, und glänzen w1ıe die Sonnen 1mM Reiche Gottes.“ S0
schließt Sailer seıne Eriınnerungen Wınkelhoter ab Wählt INa  - die gyesammelten
und veröftentlichten Predigten (bıs Zu Prütstein seiner persönlıchen und
homiletischen Wırkungsgeschichte, dann pragte das Werk Wınkelhoters bıs ın die
Mıtte des 19. Jahrhunderts orm und Inhalt der katholischen Verkündigung mıt, also
bıs weıt 1ın ıne Epoche hinein, dıe allen autklärerischen Tendenzen skeptisch, Ja
ablehnend gegenüberstand und die die Bedeutung Sailers NUr mehr AaUuS$S Zro-Rer werdender Ferne wahrnahm. och urz VOL seiınem Tod beschäftigte Saıiler als
Regensburger Bischoft 831 der „Charakter, derDemzufolge kann, als zeitloses Postulat, Inhalt und Form des Predigtvollzuges zum  bezeichnenden Kriterium der Glaubwürdigkeit in der Seelsorge werden, im Wider-  spruch zu denen, die meinen, Gesagtes und Getanes, sonntägliches Wort und alltäg-  liches Handeln brauchen nicht deckungsgleich zu sein.  „Und mein Glaube, mein Trost ist es, daß er nicht ganz — war, daß er noch ist, daß  er seyn wird ewig im Schooße der ewigen Liebe, denn, spricht die Weisheit, die mich  auslegen, haben ewiges Leben, und glänzen wie die Sonnen im Reiche Gottes.“ ® So  schließt Sailer seine Erinnerungen zu Winkelhofer ab. Wählt man die gesammelten  und veröffentlichten Predigten (bis 1846) zum Prüfstein seiner persönlichen und  homiletischen Wirkungsgeschichte, dann prägte das Werk Winkelhofers bis in die  Mitte des 19. Jahrhunderts Form und Inhalt der katholischen Verkündigung mit, also  bis weit in eine Epoche hinein, die allen aufklärerischen Tendenzen skeptisch, ja  ablehnend gegenüberstand® und die die Bedeutung Sailers nur mehr aus immer grö-  ßer werdender Ferne wahrnahm. Noch kurz vor seinem Tod beschäftigte Sailer als  Regensburger Bischof 1831 der „Charakter, der ... Winkelhofers Predigten auszeich-  net“ und er erwähnt neben der populären Redeform das stets treu eingehaltene  „Richtmaß der kirchlichen Orthodoxie“ und die „gesunde Auslegung der heiligen  Schrift“.” Im 20. Jahrhundert ist es Theologen gelungen, aus dem Blickwinkel von  Glaube und Kirche positiv zu beurteilende Strömungen jener Epoche aufzudecken  und sie als „katholische Aufklärung“ zu werten.® Geistliche wie Winkelhofer reprä-  sentieren in moderater Prägung diesen Reformkatholizismus.  Christoph von Schmid (1768-1854), Schriftsteller und Pädagoge aus der Sailer-  Schule, blickt in seinen Erinnerungen, erschienen 50 Jahre nach dem Ableben  Winkelhofers, auch auf einige Begegnungen mit ihm zurück. Er erschien dem um  15 Jahre Jüngeren als „ein weiser Mann, vor dem man Ehrfurcht haben mußte;  dabei war er so einfach, so anspruchslos, daß man ihn immer mehr lieben und ver-  trauen mußte“, Schmid hebt besonders die Unterhaltungsgabe sowie die Fähigkeit  seines Gegenüber zu Rat und Trost hervor. Und er schließt mit einer überaus an-  erkennenden Geste: Winkelhofer, ein signifikanter Hinweis auf Sailer. „Wer von  Sailer gar nichts wüßte, als daß Winkelhofer — dieses Vorbild eines durchaus würdi-  gen katholischen Geistlichen! — der innigste Freund Sailers gewesen, müßte schon  deshalb Sailer hoch verehren.“ ®  Schließen wir den Kreis des Gesprächs und kehren zurück zu den Gräbern, in  denen die Wink(e)lhofers ruhen. Ein Vertrauter des Münchener Hofpredigers dich-  B WW21: 914  % ADB 43, 433: „Seine Stelle hat Winkelhofer, obwohl nicht als Gelehrter in der Litteratur  glänzend, neben Sailer unter den ehrwürdigen Männern, die auch in der Periode des Ratio-  nalismus in der katholischen Kirche Deutschlands ein lebendiges und warmes katholisches  Christentum wach erhalten haben.“  ° Johann Michael Sailer, Vorwort, in: Sebastian Winkelhofers vermischte Predigten, Bd. 5,  München 1831, V-VIII.  % Vgl. Rudolf Reinhardt u. Arno Schilson, Art. Aufklärung III u. IV, in: LThK? 1, 1211-  1216, bes. 1212, 1215. Siehe auch: Gastgeber, Gotteswort 47.  ° Christoph Schmid, Erinnerungen aus meinem Leben, Bd. 2, Augsburg 1854, 63—67, 67. Zu  Schmid: Uto J. Meier, Christoph von Schmid. Katechese zwischen Aufklärung und Bieder-  meier, St. Ottilien 1991; Silvia Wimmer, Art. Schmid, Christoph, in: Biographisch-Bibliogra-  phisches Kirchenlexikon, hg. v. Friedrich W. Bautz, Bd. 9, Herzberg 1995, 384-387; vgl. auch  den Beitrag von Uto J. Meier in dieser Festschrift.  20Wınkelhoters Predigten auszeıch-
net und erwähnt neben der populären Redetorm das treu eingehaltene
„Rıchtmaliß der kırchlichen Orthodoxie“ und die „gesunde Auslegung der heiligenSchrift“.* Im Jahrhundert 1st Theologen gelungen, Aaus dem Blickwinkel VO
Glaube und Kıirche pOSIt1LV beurteilende Strömungen jener Epoche autzudecken
und S1e als „katholische Aufklärung“ werten.“ Geıistliche w1ıe Wınkelhoter repra-
sentlıeren ın moderater Prägung diesen Retormkatholizismus.

Christoph VO Schmid (1768-—1 854), Schriftsteller un:! Pädagoge Aaus der Saıler-
Schule, blickt ın seınen Eriınnerungen, erschıenen Jahre nach dem Ableben
Wınkelhofers, auch auf einıge Begegnungen mıiıt ıhm zurück. Er erschıen dem

Jahre Jüngeren als „eın weılser Mann, VOT dem I1a  — Ehrfurcht haben mußste:
dabei WAar einfach, anspruchslos, dafß InNnan ıhn ımmer mehr lıeben und Velr-
trauen mu{fßte“. Schmid hebt besonders dıe Unterhaltungsgabe SOWI1e die Fähigkeıt
seınes Gegenüber Rat und Trost hervor. Und schliefßt mıt einer überaus -
erkennenden (Jeste Wınkelhofer, eın sıgnıfıkanter Hınweıs auf Saıler. „ Wer VO
Saıiler Sal nıchts wülßste, als dafß Wıinkelhoter dieses Vorbild eiınes durchaus würdi-
SCH katholischen Geıstlichen! der innıgste Freund aılers SCWESCNH, müfßßte schon
deshalb Sailer hoch verehren.“

Schließen WIr den Kreıs des Gesprächs und kehren zurück den Gräbern, ın
denen dıe Wınk(e)lhofers ruhen. Eın Vertrauter des Münchener Hofpredigers diıch-

65 21 314
ADR 43, 4372 „Seine Stelle hat Wiınkelhoter, obwohl nıcht als Gelehrter 1ın der Litteratur

glänzend, neben Sailer den ehrwürdigen Männern, dıe auch 1ın der Periode des Ratıo-
nalısmus ın der katholischen Kırche Deutschlands eın lebendiges und W armıles katholisches
Christentum wach erhalten haben.“

67/ Johann Miıchael Saıler, Vorwort, 1N; Sebastian Wınkelhoters vermischte Predigten, Bd 57
München 1831,V

68 Vgl Rudolft Reinhardt Arno Schilson, Art. Aufklärung 111 IV, in: LThK: 1’ 1211=
1216, bes 1212, 1215 Sıehe uch: Gastgeber, (sotteswort

69 Christoph Schmid, Erinnerungen aus meınem Leben, 2’ Augsburg 1854, 635—6/, Zu
Schmid Uto Meıer, Christoph VO Schmid. Katechese zwischen Aufklärung und Bieder-
meıer, St. Ottilien 19916 Sılvia Wımmer, Art. Schmid, Christoph, In: Bıographisch-Bibliogra-
phısches Kirchenlexikon, hg. Friedrich Bautz, y Herzberg 1995, 384—387; vgl auch
den Beıtrag VO  - Uto Meıer 1n dieser Festschriuft.



tete ıne Grabinschrift; „S1e War lang für den Steıin, aber nıcht tür das Andenken“.
Sıe endet:

>tete eine Grabinschrift; „sie war zu lang für den Stein, aber nicht für das Andenken“.  Sie endet:  „ ... Uns scheint nur noch, als heller Stern,  sein Beispiel an: wir sehen gern  ihm nach, in dieser trüben Nacht,  bis wir, in seinen Kreis gebracht,  so still und fromm wie er, so hell und rein,  « 70  des Einen Gottes uns, mit Ihm, erfreu’n.  Dem Leser fast 200 Jahre danach mag der romantische Überschwang in diesen  Versen fremd klingen. Viel nüchterner und wortkarger der Gedanke auf dem Grab  des Nachfahren Alois Winklhofer, der auch einem katholisch-aufgeklärten Prediger,  wie Sebastian Winkelhofer es war, zur Ehre gereicht hätte: „Wagen, Warten, Sich-  Verschwenden!“, gemeint sind die „drei alten göttlichen Tugenden — nämlich der  Glaube, die Hoffnung und die Liebe.“”'  * W 21238  7! Hubensteiner, Biographenwege 247.  21Uns scheıint 1Ur noch, als heller Stern,
seın Beıispiel WIr sehen BerIN
ıhm nach, 1ın dieser trüben Nacht,
bıs WIIT, 1n seınen Kreıs gebracht,

stil] und ftromm w1e CI, hell und rein,
c /ides Eınen (Jottes UunNs, mi1t hm, erfreu’n.

Dem Leser fast 200 Jahre danach Mag der romantische Überschwang 1n diesen
Versen ftremd klingen. 1e] nüchterner un:! wortkarger der Gedanke auf dem rab
des Nachtahren Aloıs Wınklhoter, der auch einem katholisch-aufgeklärten Prediger,
w1e Sebastıan Wıinkelhoter WAal, ZUr!r Ehre gereicht hätte: „Wagen, Warten, Sıch-
Verschwenden!“, gemeınt sınd die „dreı alten göttlichen Tugenden nämlich der
Glaube, die Hoffnung und die Liebe.“

WW 21, 213
71 Hubensteıner, Biographenwege 247
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Bemühungen Seelsorge un Seelsorger
1mM Kreıs Saıiler un Wessenberg

VoO

Konrad Baumgartner

Die polıtıschen und geistigen Umbrüche des spaten 18 Jahrhunderts, die VO der
Aufklärung ausgehende Faszınatıon und die ıhr tolgende Enttäuschung SOWI1e dıe
Zerschlagung der Reichskirche iın der Säikularisation die großen Heraus-
forderungen für Theologie und Kırche der Wende ZUuU 19. Jahrhundert. We1
Persönlichkeiten gaben 1ın unterschiedlicher und doch gemeınsamer Weıse mıt ıhrem
Wort und Leben Antworten darauf: Johann Michael Saıler gest als Priester-
bıldner, Protessor der Theologie und Bischof 1ın Altbayern, SOWIe gnaz Heıinrich
VO Wessenberg gest. als Priesterbildner un! Generalvıkar 1m Bıstum Kon-

Beiden ging darum, „den alten, überlieferten Glauben ın eiıner UuCI, sıch
tiet wandelnden eıt  ‚C6 (Schwaiger) tür Kıirche und Gesellschaft als lebensftförderlich
auszuweısen durch ıne Zzeıt- und menschengerechte Seelsorge, VOT allem aber durch
geist1g und geistlıch gebildete Seelsorger.

Dıie Lebenswege der beiden berührten sıch vielfach: Wessenberg, durch seınen
Vater für die katholische Aufklärung und die josephinischen Ideen Wund
davon eın Leben lang epragt, War VO  - 17972 bıs 1794 Schüler des alle Studierenden
ın seınen ann zıehenden Saıler ın Dıllıngen. Dıesem ging damals 1n seıner, noch
als „Volkstheologie“ verstandenen Pastoraltheologie „tätıge Miıtarbeiter (sottes

eıl der Menschen, (um) auserwählte Werkzeuge Zur Ausbreitung christlicher
Weısheıt, Tugend und Freudigkeıit den Menschen, Lehrer und Führer des
Volkes ın seiıner wichtigsten AngelegenheitBemühungen um Seelsorge und Seelsorger  ım Kreis um Sailer und Wessenberg  von  Konrad Baumgartner  Die politischen und geistigen Umbrüche des späten 18. Jahrhunderts, die von der  Aufklärung ausgehende Faszination und die ihr folgende Enttäuschung sowie die  Zerschlagung der Reichskirche in der Säkularisation waren die großen Heraus-  forderungen für Theologie und Kirche an der Wende zum 19.Jahrhundert. Zwei  Persönlichkeiten gaben in unterschiedlicher und doch gemeinsamer Weise mit ihrem  Wort und Leben Antworten darauf: Johann Michael Sailer (gest. 1832) als Priester-  bildner, Professor der Theologie und Bischof in Altbayern, sowie Ignaz Heinrich  von Wessenberg (gest. 1860) als Priesterbildner und Generalvikar im Bistum Kon-  stanz. Beiden ging es darum, „den alten, überlieferten Glauben in einer neuen, sich  tief wandelnden Zeit“ (Schwaiger) für Kirche und Gesellschaft als lebensförderlich  auszuweisen durch eine zeit- und menschengerechte Seelsorge, vor allem aber durch  geistig und geistlich gebildete Seelsorger.  Die Lebenswege der beiden berührten sich vielfach: Wessenberg, durch seinen  Vater für die katholische Aufklärung und die josephinischen Ideen gewonnen und  davon ein Leben lang geprägt, war von 1792 bis 1794 Schüler des alle Studierenden  in seinen Bann ziehenden Sailer in Dillingen. Diesem ging es damals in seiner, noch  als „Volkstheologie“ verstandenen Pastoraltheologie um „tätige Mitarbeiter Gottes  am Heil der Menschen, (um) auserwählte Werkzeuge zur Ausbreitung christlicher  Weisheit, Tugend und Freudigkeit unter den Menschen, Lehrer und Führer des  Volkes in seiner wichtigsten Angelegenheit ... für die wahre, dauerhafte Glückselig-  keit und das ewige Wohl des unsterblichen, ewig lebenden Menschengeistes“ .  Dieser Idee blieb Wessenberg verpflichtet; dazu übernahm er von seinem Lehrer die  Orientierung an der „Heiligen Schrift und der älteren Tradition“, wie sie ihm Sailer  in einem persönlichen Brief, in dem er sein Anliegen des „praktischen Schriftfor-  schens“ aus den Vorlesungen zusammenfaßte, vorschlug?.  Die spätere Entfaltung und Vertiefung des Priesterbildes bei Sailer als des „Geist-  lich-Geistlichen“, bestimmt von der Suche nach Gottinnigkeit, aber auch von zu-  nehmender Weltdistanz, vollzog Wessenberg nicht in gleichem Maße mit. Und doch  verband Wessenberg und Sailer über Jahre hin eine enge Freundschaft durch Briefe  und persönliche Begegnungen, durch Austausch der Publikationen, durch das ge-  ! Johann Michael Sailer, Vorlesungen aus der Pastoraltheologie, Bd. 1, München 1788, 2.  ? Brief vom 16. Februar 1800; Hubert Schiel, Johann Michael Sailer. Bd. 2, Briefe, Regens-  burg 1952, 194 f.  22für die wahre, dauerhafte Glückselig-keit und das ewıge Wohl des unsterbliıchen, ew1g lebenden Menschengeistes“ *.Dieser dee blieb Wessenberg verpflichtet; dazu übernahm VO:  - seinem Lehrer die
Orıentierung der „Heılıgen Schritt und der alteren Tradıtion“, Ww1e s1e ıhm Saıler
1n einem persönlichen Brief, ın dem seın Anliegen des „praktischen Schritttor-
schens“ AuUus$s den Vorlesungen zusammenftadfste, vorschlug“.

Dıie spatere Entfaltung und Vertiefung des Priesterbildes be] Sailer als des „Geıist-
lıch-Geistlichen“, bestimmt VO der Suche nach Gottinnigkeit, aber auch VO —
nehmender Weltdistanz, vollzog Wessenberg nıcht ın gleichem alßße mıiıt. Und doch
verband Wessenberg und Sailer über Jahre hın ıne CNSC Freundschaft durch Briete
und persönliche Begegnungen, durch Austausch der Publikationen, durch das Be-

Johann Michael Saıler, Vorlesungen aAaus der Pastoraltheologie, 1’ München 1788,
Brief VO Februar 1800; Hubert Schiel, Johann Miıchael Saıler. 2’ Briefe, Regens-burg 932, 194



meınsame Schicksal der Verkennung un Verleumdung 1mM berühmt-berüchtigten
Gutachten des Klemens Marıa Hotbauer VO  — 1817° 1mM otfenen Gedankenaustausch
über Zustände und Entwicklungen iın Kırche und Welt, durch Empfehlung VO

Studenten und Priestern durch Saıler, 1n Befürwortung derselben durch Wessenberg
un Anstellung ın seiınem Wırkungskreıis, VOL allem 1m Meersburger Priestersemuinar.
In den etzten Lebensjahren Saılers wurden die Kontakte spärlicher natürlich auch
bedingt durch Saılers Alter und Gesundheitszustand. Amann IM dieser
eıt zwiıischen dem Bischoft Sailer un! Wessenberg WEnnn nıcht gerade einen
Gegensatz der Gesinnung, doch ıne ‚Dıssonanz der Ansıchten‘ Seitdem die
Lebenswege der Freunde weıt auseinandergingen und s1e sıch gleichsam ın Ver-

schıedenen ‚Lagern' befanden, mochten sS1e sıch auch 1ın ıhrem Denken mehr und
mehr voneinander entternen“ Immerhin unterzeichnete Sailer den letzten, uns der-
zeıt bekannten Brief Wessenberg, datiert VO 21. Juni 182/, mıiıt den Worten

« 5„TOTU: [UUS Sajlerus Wıe umgekehrt Wessenberg innerlich Sailer ın dessen letz-
ten Lebensjahren stand, erhellt nıcht unmıttelbar AUS schriftlichen Dokumenten.
Unbezweiftelt aber ISst;, dafß beıide den Klerus und die Seelsorge der erstien Hältte des

Jahrhunderts entscheidend pragten.

Saıler
Für Saıiler stand die Bıldung tüchtiger Priester 1mM Zentrum „seiner lebenslangen

Bemühung die Bewahrung des christlichen Erbes, die Erneuerung eines
‚lebendigen Christentums‘ und den gläubigen Neubau der Theologie“ (Schwai-
ger) Als Lehrer der Theologie und Pädagogık, mehr noch als Seelsorger und
Prediger, als geistlıcher Schrittsteller und Briet- und Kontaktseelsorger, als priester-
licher Helter der Menschen iın Not- und Krıisensituationen, als Wächter und Weg-
welser des Glaubens 1mM Bischofsamt und als Brückenbauer zwischen den Kon-
fessionen wiırkte ın Dıllıngen, Ingolstadt, Landshut und Regensburg für mehrere
Priestergenerationen orientierend. Seine Wiırkung strahlte weıt über Bayern hinaus
nach Österreich und ın die Schweız, nach West-, ord- und Miıtteldeutschland und
nach Schlesien. Selbst ın Frankreıich, Italien und Polen wurden ın den sechziger und
achtziger Jahren des Jahrhunderts seıne „Vorlesungen A4US der Pastoraltheologie“
als Leittaden der Priesterbildung benutzt.

ach den ersten, noch dem aufgeklärten Menschenbild verpflichteten Dillinger
Entwürten un! den CIZWUNSCHECI „Brachzeıten“ stand iın der Landshuter eıt Saılers
die Idee des „Geistlich-Geıistlichen“ 1mM Mittelpunkt der Priesterausbildung. Der
Geıistliche sollte ach seiner Überzeugung Mitarbeiter Gottes, Diener Christı und
seıner Kırche se1n. Zum bibeltheologischen Ansatz kam I11U  - die Christozentrik, die
in der Kurztormel „Gott 1ın Christus das eıl der Welt“ ıhren Ausdruck tand In
existentiell durchlebter, Ja durchlittener Auseinandersetzung mit den aufgeklärten,
VO Staatsn geforderten und ın der Praxıs des antıaners Matthäus Fingerlos

Wortlaut beı Georg Schwaiger, Johann Miıchael Saıler. Der bayerische Kırchenvater, Mün-
chen 1982, 108

Franz Amann, Dıie Beziehungen zwıschen Saıler und Wessenberg auf Grund VO Briefen
dargestellt, 1: Freiburger Diözesan-Archıv 85 (1965) 5—526, hıer 198% Saıler hat ın seınem
hohen Alter noch tatkräftıg kırchlichen Wiederaufbau mıtgearbeıtet. Allein der Bau, der da
entstand, entsprach Wessenbergs Gedanken und Erwartungen nıcht“.

Wıilhelm Schirmer, Aus dem Brietwechsel VO Wessenbergs, Konstanz 1912 175



als Regens des Landshuter Georgianums Gestalt gewordenen Ideen der Priester-
bildung, entwart Sailer se1ın eıgenes Leitbild Danach sollte der Seelsorger Zzuerst für
(GJott un: aus (Gott leben und daraus für die Welt und die Menschen geistliıch tätıgwerden. Seine wesentlichste Autfgabe se1l C5S, mıtzuhelten der „ Vereinigung der
Menschen mıiıt Gott und untereinander“. Das se1 der 1nn der Stiftung der Kırche
durch Christus. Daraus wırd deutlich, W arIum Saıler die Gemeinschatt mıt Christus

wiıchtig W d  z hne diese personale Dımension und Grundlage gab für ıhn keine
Seelsorge. Dem „Zeıt-Geıistlichen“ tehlte das Leben A4aUs dieser Mıtte: ging autf
ın seiıner Funktion als „Volks- und Sıttenlehrer“, 1m Bemühen Sıttlıchkeit und
Glückseligkeit. Konsequent rugte Saıiler deshalb den theologischen Rationalismus
und verurteılte alle Versuche, Religion auf Sıttlichkeit verkürzen. Der Priester als
der „Geıistliıch-Geistliche“ sollte „das Leben des Geıistes, das ın sıch hat, auch
aufßer sıch otfenbaren und ın anderen und erzıiehenals Regens des Landshuter Georgianums Gestalt gewordenen Ideen der Priester-  bildung, entwarf Sailer sein eigenes Leitbild: Danach sollte der Seelsorger zuerst für  Gott und aus Gott leben und daraus für die Welt und die Menschen geistlich tätig  werden. Seine wesentlichste Aufgabe sei es, mitzuhelfen an der „Vereinigung der  Menschen mit Gott und untereinander“. Das sei der Sinn der Stiftung der Kirche  durch Christus. Daraus wird deutlich, warum Sailer die Gemeinschaft mit Christus  so wichtig war: Ohne diese personale Dimension und Grundlage gab es für ihn keine  Seelsorge. Dem „Zeit-Geistlichen“ fehlte das Leben aus dieser Mitte: er ging auf  in seiner Funktion als „Volks- und Sittenlehrer“, im Bemühen um Sittlichkeit und  Glückseligkeit. Konsequent rügte Sailer deshalb den theologischen Rationalismus  und verurteilte alle Versuche, Religion auf Sittlichkeit zu verkürzen. Der Priester als  der „Geistlich-Geistliche“ sollte „das Leben des Geistes, das er in sich hat, auch  außer sich offenbaren und in anderen erzeugen und erziehen ... mit Christus arbei-  ten an der Aussöhnung des menschlichen Geschlechtes. Das ist sein Amt, seine  Bestimmung, seine Würde“.®  Frömmigkeit und Glaube waren das eine Fundament der Priesterbildung bei  Sailer, Studium und Bildung das andere. Vor allem lag ihm die Heilige Schrift am  Herzen, das „praktische Schriftforschen“ im Hörsaal, aber auch im Gruppen-  gespräch und im meditativen Gebet. Neben der vielseitigen Bildung in den philoso-  phischen und theologischen Fächern wollte er zur seelsorglichen Praxis hinführen.  So war ihm die geistliche und zugleich die wissenschaftliche Fortbildung ein ständi-  ges Anliegen. Noch kurz vor seinem Tod schrieb er am 15. April 1832 an den Klerus:  „Es ist fürwahr wichtiger als viele glauben, und besonders wichtig in unseren Tagen,  daß der Priester nicht nur durch Frömmigkeit, sondern auch durch gediegenes  Wissen sich auszeichnet“.  2. Wessenberg  Priesterausbildung und -fortbildung waren auch die großen Anliegen Wessen-  bergs. Sein Lebenswerk galt wie bei Sailer ganz der Erneuerung von Seelsorge und  Klerus. Die mittelbaren Anregungen dazu erwuchsen ihm aus den Ideen des  Josephinismus und der katholischen Aufklärung, wie er sie bei Sailer gehört hatte;  unmittelbarer Anlaß aber war der Visitationsauftrag für das Meersburger  Priesterseminar, den ihm Bischof Karl Theodor von Dalberg 1801 erteilte. Schon in  dem von Wessenberg und Regierungsrat Sturm erstellten Visitationsentwurf standen  die programmatischen Sätze über die Notwendigkeit einer gediegenen Seminar-  erziehung und Priesterausbildung: „Gebildet muß der Geistliche, muß der Seel-  sorger werden; denn der geistliche Sinn, die Sitten der Geistlichen, die Kenntnisse  des Seelsorgers, die Seelsorger-Tugenden lassen sich weder auf einmal mit dem  schwarzen Rock anziehen, noch in der gewöhnlichen Welt-Schule, wo ein ungeist-  licher Sinn und ein weltlicher Geist herrschend ist ..., erlernen“. Geistig-Geistliche  wollte Wessenberg aus- und fortbilden. So führte er es in seiner Ansprache an die  Weihekandidaten 1813 aus: „In gewissem Sinne sollen alle Menschen, zumal Chri-  sten, Geistliche sein. Denn das ist die Würde des vernünftigen Geschöpfes, daß der  Geist in ihm herrsche, und das Wesen des Christentums besteht gerade darin, dem  Gesetze des Geistes in uns und über das ihm entgegenstehende Gesetz der Sinnlich-  © Primizansprache Bregenz, 23.September 1810, in: Johann Michael Sailer’s. sämtliche  Werke, hg. v. Josef Widmer, Bd. 20, Sulzbach 1839, 325 (im Folgenden zitiert: WW 20).  24MI1t Christus arbei-
ten der Aussöhnung des menschlichen Geschlechtes. Das 1st se1ın Amt, seıne
Bestimmung, seıne Würde“.®

Frömmigkeıit und Glaube das ıne Fundament der Priesterbildung be1
Saıler, Studıium un Bıldung das andere. Vor allem lag ıhm die Heılıge Schrift
Herzen, das „praktische Schritttorschen“ 1m Hörsaal, aber auch 1mM Gruppen-gespräch un: 1mM meditativen Gebet Neben der vielseitigen Bıldung ın den phıloso-phischen un: theologischen Fächern wollte ZUur seelsorglichen Praxıs hinführen.
SO WAar ıhm die geistliche und zugleich die wıssenschaftliche Fortbildung eın ständı-
SCS Anlıiegen. och kurz VOT seiınem 'Tod schrieb Aprıl 8372 den Klerus
„Es 1St fürwahr wichtiger als viele glauben, und besonders wichtig 1ın umnseren Tagen,da{fß der Priester nıcht Nur durch Frömmigkeıt, sondern auch durch gediegenesWıssen sıch auszeichnet“.

Wessenberg
Priesterausbildung und -fortbildung auch die großen Anlıegen Wessen-

bergs. Seın Lebenswerk galt W1e be1 Sailer ganz der Erneuerung VO Seelsorge und
Klerus Die mıiıttelbaren Anregungen dazu erwuchsen ıhm aus den Ideen des
Josephinısmus und der katholischen Aufklärung, WwI1ıe S1e be] Saıiler gehört hatte;unmıttelbarer Anlaß aber W ar der Visıtationsauftrag für das MeersburgerPriesterseminar, den ıhm Bischof Karl Theodor VO  — Dalberg 1801 erteılte. Schon ın
dem VO Wessenberg und Regierungsrat Sturm erstellten Visıtationsentwurf standen
die programmatıschen Säatze über die Notwendigkeit einer gediegenen Seminar-
erziehung und Priesterausbildung: „Gebildet Mu der Geıistliche, mu(ß der Seel-
SOTSCI werden; denn der geistlıche Sınn, die Sıtten der Geıistlichen, die enntniısse
des Seelsorgers, die Seelsorger-Tugenden lassen sıch weder auf einmal mıiıt dem
schwarzen Rock anzıehen, noch ın der gewöhnlichen Welt-Schule, eın ungeılst-lıcher INn und eın weltlicher Geılst herrschend 1st erlernen“. Geıistig-Geistlichewollte Wessenberg AdUS - und tortbilden. S5o tührte ın seıner Ansprache die
Weıihekandidaten 1813 A4AUS: „In geWw1ssem Sınne sollen alle Menschen, zumal Chri-
sten, Geıistliche se1n. Denn das 1St dıe Würde des vernünftigen Geschöptes, da{fß der
Geilst ın ıhm herrsche, und das Wesen des Christentums esteht gerade darın, dem
Gesetze des Geilstes ın u1ls und über das ıhm entgegenstehende (Gesetz der Sıinnlich-

Primiızansprache Bregenz, 23. September 1810, 1N Johann Michael Sailer’s. sämtlıche
Werke, hg. Josef Widmer, 2 , Sulzbach 1839, 325 (ım Folgenden zıtiert: 20)



keıt dıe Oberhand verschaftenkeit die Oberhand zu verschaffen ... Von den Priestern [als den] Bevollmächtigten  des Herrn ... fordert und erwartet die Gemeinde mit Recht, daß sie vorzugsweise  geistlich seien  . Der Ehrenname Geistlich drückt das Höchste aus, was in den  Augen der ungetrübten Vernunft und Religion der Mensch zu erreichen vermag ...  ein leuchtendes Beispiel [zu sein] von der Obermacht des Geistes über die Sinn-  lichkeit“’. Reinheit des Herzens, Wahrheit, Tugend, Frömmigkeit „ohne äußeren  Pomp“, Geringschätzung des Irdischen, Selbstverleugnung, Mäßigung aller Begier-  den waren nach Wessenberg die Grundhaltungen eines Geistig-Geistlichen. Sie soll-  ten gefördert werden durch das tägliche Gebet, die Beschäftigung mit der Heiligen  Schrift, durch „unausgesetztes Streben nach echter Geistesbildung und Gottselig-  keit“. Ziel dieses Strebens und Mühens seien „die Verherrlichung Christi, der Fort-  gang und Sieg seiner Lehre“.  Wessenberg blieb jedoch mit seinem Priesterideal kein christlich verbrämter Auf-  klärer, und er blieb nicht beim staatlich propagierten Leitbild des Volks- und Glück-  seligkeits-Lehrers stehen. Er betonte vielmehr: „Der Geistliche ist kein Schüler der  Stoa, kein Krämer und Marktschreier der Zeit-Philosophie ... kein Professor  irdischer Glückseligkeitslehre, am wenigsten ist er ... der Lehrer einer bloß politi-  schen Mora  l« 8  . Er wollte jenes Bild des Geistlichen vermitteln, wie es „Zug für Zug  von den Heiligen Schriften dargestellt wird“: ein Leben und Wirken aus der „engsten  Verbindung mit dem unsichtbaren Haupte der Kirche, Jesus Christus,“ mit dem Ziel,  die Menschen gleichfalls zu solcher Verbundenheit hinzuführen und sie darin zu  erhalten. Wie Sailer betonte er, der priesterliche Dienst stehe in enger Beziehung zum  Reich Gottes — jetzt als Wirkungskreis und einmal als Lohn des irdischen Lebens.  Die „Hauptschule“ für ein solches Priesterleben war auch für ihn die Heilige Schrift;  die Studierenden sollten sie sich durch „tiefes Studium und eigene Verarbeitung“  zum Eigentum machen.  Der Visitationsauftrag bildete auch den Anlaß für einen Hirtenbrief, den  Wessenberg als neuernannter Generalvikar 1802 herausgeben wollte; ein Visitations-  auftrag war einst auch Sailers Hirtenbrief-Entwurf für Bischof Clemens Wenzeslaus  von Augsburg vorausgegangen. Auch von Wessenbergs Entwurf gilt: Er „dokumen-  tiert in einem frühen Stadium später breiter entfaltete theologische Ansichten -[des  Verfassers], besonders im Hinblick auf das Priesterbild“”. Die Reform der Aus-  bildung in Meersburg und die Vorbereitung zur Errichtung eines Priesterseminars in  Freiburg ermöglichten Wessenberg die Umsetzung seiner Ideen. Das Meersburger  Seminar wurde personell neubesetzt, strengere Statuten regelten das Leben, der  Unterricht wurde stärker praxisorientiert, die Zahl der religiösen Übungen ohne  substantielle Rücknahmen gemindert, die Bibliothek ausgebaut; pastoral-praktische  Zirkel sollten zur Seelsorge motivieren und qualifizieren. Von jedem Weihekandi-  daten verlangte der Generalvikar eine mindestens zehn Monate währende Seminar-  zeit; er selbst hielt am Vortag der Priesterweihe nach den Exerzitien den Ordinanden  regelmäßig Ansprachen. Sie legen Zeugnis ab von dem Geist, in dem er seine Priester  7 Zit. nach Erwin Keller, Das Priesterseminar Meersburg zur Zeit Wessenbergs (1801-1827),  in: Freiburger Diözesan-Archiv 96 (1977) 108-207, hier 193 f.  ® Ignaz Heinrich von Wessenberg, Mittheilungen über die Verwaltung der Seelsorge nach  dem Geiste Jesu und seiner Kirche, Bd. 2 Augsburg 1832, 3 f.  ? Joachim Seiler, Sailers Hirtenbrief für den Augsburger Fürstbischof Clemens Wenzeslaus  von Sachsen, in: Georg Schwaiger/Paul Mai (Hg.), Johann Michael Sailer und seine Zeit,  Regensburg 1982 (Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 16), 209-227.  25Von den Priestern als den] Bevollmächtigten
des Herrn ordert und 1wartet die Gemeinde mMi1t Recht, da{ß s1e vorzugsweıse
geistlıch seılen Der Ehrenname Geistlich drückt das Höchste AaUsS, W as ın den
ugen der ungetrübten Vernuntft und Relıgion der Mensch erreichen VEIIMASkeit die Oberhand zu verschaffen ... Von den Priestern [als den] Bevollmächtigten  des Herrn ... fordert und erwartet die Gemeinde mit Recht, daß sie vorzugsweise  geistlich seien  . Der Ehrenname Geistlich drückt das Höchste aus, was in den  Augen der ungetrübten Vernunft und Religion der Mensch zu erreichen vermag ...  ein leuchtendes Beispiel [zu sein] von der Obermacht des Geistes über die Sinn-  lichkeit“’. Reinheit des Herzens, Wahrheit, Tugend, Frömmigkeit „ohne äußeren  Pomp“, Geringschätzung des Irdischen, Selbstverleugnung, Mäßigung aller Begier-  den waren nach Wessenberg die Grundhaltungen eines Geistig-Geistlichen. Sie soll-  ten gefördert werden durch das tägliche Gebet, die Beschäftigung mit der Heiligen  Schrift, durch „unausgesetztes Streben nach echter Geistesbildung und Gottselig-  keit“. Ziel dieses Strebens und Mühens seien „die Verherrlichung Christi, der Fort-  gang und Sieg seiner Lehre“.  Wessenberg blieb jedoch mit seinem Priesterideal kein christlich verbrämter Auf-  klärer, und er blieb nicht beim staatlich propagierten Leitbild des Volks- und Glück-  seligkeits-Lehrers stehen. Er betonte vielmehr: „Der Geistliche ist kein Schüler der  Stoa, kein Krämer und Marktschreier der Zeit-Philosophie ... kein Professor  irdischer Glückseligkeitslehre, am wenigsten ist er ... der Lehrer einer bloß politi-  schen Mora  l« 8  . Er wollte jenes Bild des Geistlichen vermitteln, wie es „Zug für Zug  von den Heiligen Schriften dargestellt wird“: ein Leben und Wirken aus der „engsten  Verbindung mit dem unsichtbaren Haupte der Kirche, Jesus Christus,“ mit dem Ziel,  die Menschen gleichfalls zu solcher Verbundenheit hinzuführen und sie darin zu  erhalten. Wie Sailer betonte er, der priesterliche Dienst stehe in enger Beziehung zum  Reich Gottes — jetzt als Wirkungskreis und einmal als Lohn des irdischen Lebens.  Die „Hauptschule“ für ein solches Priesterleben war auch für ihn die Heilige Schrift;  die Studierenden sollten sie sich durch „tiefes Studium und eigene Verarbeitung“  zum Eigentum machen.  Der Visitationsauftrag bildete auch den Anlaß für einen Hirtenbrief, den  Wessenberg als neuernannter Generalvikar 1802 herausgeben wollte; ein Visitations-  auftrag war einst auch Sailers Hirtenbrief-Entwurf für Bischof Clemens Wenzeslaus  von Augsburg vorausgegangen. Auch von Wessenbergs Entwurf gilt: Er „dokumen-  tiert in einem frühen Stadium später breiter entfaltete theologische Ansichten -[des  Verfassers], besonders im Hinblick auf das Priesterbild“”. Die Reform der Aus-  bildung in Meersburg und die Vorbereitung zur Errichtung eines Priesterseminars in  Freiburg ermöglichten Wessenberg die Umsetzung seiner Ideen. Das Meersburger  Seminar wurde personell neubesetzt, strengere Statuten regelten das Leben, der  Unterricht wurde stärker praxisorientiert, die Zahl der religiösen Übungen ohne  substantielle Rücknahmen gemindert, die Bibliothek ausgebaut; pastoral-praktische  Zirkel sollten zur Seelsorge motivieren und qualifizieren. Von jedem Weihekandi-  daten verlangte der Generalvikar eine mindestens zehn Monate währende Seminar-  zeit; er selbst hielt am Vortag der Priesterweihe nach den Exerzitien den Ordinanden  regelmäßig Ansprachen. Sie legen Zeugnis ab von dem Geist, in dem er seine Priester  7 Zit. nach Erwin Keller, Das Priesterseminar Meersburg zur Zeit Wessenbergs (1801-1827),  in: Freiburger Diözesan-Archiv 96 (1977) 108-207, hier 193 f.  ® Ignaz Heinrich von Wessenberg, Mittheilungen über die Verwaltung der Seelsorge nach  dem Geiste Jesu und seiner Kirche, Bd. 2 Augsburg 1832, 3 f.  ? Joachim Seiler, Sailers Hirtenbrief für den Augsburger Fürstbischof Clemens Wenzeslaus  von Sachsen, in: Georg Schwaiger/Paul Mai (Hg.), Johann Michael Sailer und seine Zeit,  Regensburg 1982 (Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 16), 209-227.  25eın leuchtendes Beispiel |ZU se1ın] VO  — der Obermacht des CGeılstes über die iınn-
iıchkeıt“ Reinheıit des Herzens, Wahrheıt, Tugend, Frömmigkeıt „ohne außeren
Pomp”, Geringschätzung des Irdischen, Selbstverleugnung, Mäfßigung aller Begıer-
den nach Wessenberg die Grundhaltungen eınes Geistig-Geıistlichen. Sıe oll-
ten gefördert werden durch das tägliche Gebet, die Beschäftigung mıiıt der Heılıgen
Schrift, durch „UNaAUSSESETIZLES Streben nach echter Geistesbildung und Gottselıg-
keit“. Ziel dieses Strebens und Mühens seı1en „dıe Verherrlichung Christı, der Ort-
gans und Sıeg seıner Lehre“.

Wessenberg blieb jedoch mıiıt seinem Priesterideal keın christlich verbrämter Aut-
lärer, und blieb nıcht beım staatlıch propagıerten Leıitbild des Volks- und Glück-
seligkeits-Lehrers stehen. Er betonte vielmehr: „Der Geıistliche 1st keın Schüler der
Stoa, keıin Kräimer und Marktschreier der Zeit-Philosophie keın Protessor
iırdiıscher Glückseligkeitslehre, wenıgsten 1stkeit die Oberhand zu verschaffen ... Von den Priestern [als den] Bevollmächtigten  des Herrn ... fordert und erwartet die Gemeinde mit Recht, daß sie vorzugsweise  geistlich seien  . Der Ehrenname Geistlich drückt das Höchste aus, was in den  Augen der ungetrübten Vernunft und Religion der Mensch zu erreichen vermag ...  ein leuchtendes Beispiel [zu sein] von der Obermacht des Geistes über die Sinn-  lichkeit“’. Reinheit des Herzens, Wahrheit, Tugend, Frömmigkeit „ohne äußeren  Pomp“, Geringschätzung des Irdischen, Selbstverleugnung, Mäßigung aller Begier-  den waren nach Wessenberg die Grundhaltungen eines Geistig-Geistlichen. Sie soll-  ten gefördert werden durch das tägliche Gebet, die Beschäftigung mit der Heiligen  Schrift, durch „unausgesetztes Streben nach echter Geistesbildung und Gottselig-  keit“. Ziel dieses Strebens und Mühens seien „die Verherrlichung Christi, der Fort-  gang und Sieg seiner Lehre“.  Wessenberg blieb jedoch mit seinem Priesterideal kein christlich verbrämter Auf-  klärer, und er blieb nicht beim staatlich propagierten Leitbild des Volks- und Glück-  seligkeits-Lehrers stehen. Er betonte vielmehr: „Der Geistliche ist kein Schüler der  Stoa, kein Krämer und Marktschreier der Zeit-Philosophie ... kein Professor  irdischer Glückseligkeitslehre, am wenigsten ist er ... der Lehrer einer bloß politi-  schen Mora  l« 8  . Er wollte jenes Bild des Geistlichen vermitteln, wie es „Zug für Zug  von den Heiligen Schriften dargestellt wird“: ein Leben und Wirken aus der „engsten  Verbindung mit dem unsichtbaren Haupte der Kirche, Jesus Christus,“ mit dem Ziel,  die Menschen gleichfalls zu solcher Verbundenheit hinzuführen und sie darin zu  erhalten. Wie Sailer betonte er, der priesterliche Dienst stehe in enger Beziehung zum  Reich Gottes — jetzt als Wirkungskreis und einmal als Lohn des irdischen Lebens.  Die „Hauptschule“ für ein solches Priesterleben war auch für ihn die Heilige Schrift;  die Studierenden sollten sie sich durch „tiefes Studium und eigene Verarbeitung“  zum Eigentum machen.  Der Visitationsauftrag bildete auch den Anlaß für einen Hirtenbrief, den  Wessenberg als neuernannter Generalvikar 1802 herausgeben wollte; ein Visitations-  auftrag war einst auch Sailers Hirtenbrief-Entwurf für Bischof Clemens Wenzeslaus  von Augsburg vorausgegangen. Auch von Wessenbergs Entwurf gilt: Er „dokumen-  tiert in einem frühen Stadium später breiter entfaltete theologische Ansichten -[des  Verfassers], besonders im Hinblick auf das Priesterbild“”. Die Reform der Aus-  bildung in Meersburg und die Vorbereitung zur Errichtung eines Priesterseminars in  Freiburg ermöglichten Wessenberg die Umsetzung seiner Ideen. Das Meersburger  Seminar wurde personell neubesetzt, strengere Statuten regelten das Leben, der  Unterricht wurde stärker praxisorientiert, die Zahl der religiösen Übungen ohne  substantielle Rücknahmen gemindert, die Bibliothek ausgebaut; pastoral-praktische  Zirkel sollten zur Seelsorge motivieren und qualifizieren. Von jedem Weihekandi-  daten verlangte der Generalvikar eine mindestens zehn Monate währende Seminar-  zeit; er selbst hielt am Vortag der Priesterweihe nach den Exerzitien den Ordinanden  regelmäßig Ansprachen. Sie legen Zeugnis ab von dem Geist, in dem er seine Priester  7 Zit. nach Erwin Keller, Das Priesterseminar Meersburg zur Zeit Wessenbergs (1801-1827),  in: Freiburger Diözesan-Archiv 96 (1977) 108-207, hier 193 f.  ® Ignaz Heinrich von Wessenberg, Mittheilungen über die Verwaltung der Seelsorge nach  dem Geiste Jesu und seiner Kirche, Bd. 2 Augsburg 1832, 3 f.  ? Joachim Seiler, Sailers Hirtenbrief für den Augsburger Fürstbischof Clemens Wenzeslaus  von Sachsen, in: Georg Schwaiger/Paul Mai (Hg.), Johann Michael Sailer und seine Zeit,  Regensburg 1982 (Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 16), 209-227.  25der Lehrer eıner blof(ß politi-
schen Moralu Er wollte jenes Bild des Geıistlichen vermuitteln, Ww1e „Zug für Zug
VO  - den Heılıgen Schriften dargestellt wird“ eın Leben un: Wırken Aaus der „CENgStIEN
Verbindung mıiıt dem unsichtbaren Haupte der Kirche, Jesus Christus,“ mıit dem Ziel,
die Menschen gleichfalls solcher Verbundenheit hinzuftführen und S1e darın
erhalten. Wıe Saıiler betonte CI, der priesterliche Dienst stehe ın Ng Beziehung Zu

Reich Gottes jetzt als Wırkungskreıs und einmal als Lohn des iırdıschen Lebens.
Die „Hauptschule“ für eın solches Priesterleben wWwWar auch für ıhn die Heılıge Schrift:;
die Studierenden sollten S1e sıch durch „tiefes Studium und eıgene Verarbeitung“
Zu Eıgentum machen.

Der Visitationsauftrag bıldete auch den Anlafß tfür eiınen Hırtenbrief, den
Wessenberg als euernannter Generalvıkar 1802 herausgeben wollte; eın Vıisıtations-
auftrag Warlr einst auch Saılers Hirtenbrief-Entwurt für Bischoft Clemens Wenzeslaus
VO  - Augsburg vOorausgcegangen. uch VO'  - Wessenbergs Entwurftf gilt Er „dokumen-
tıert 1n einem trühen Stadıium spater breıter enttaltete theologische Ansıchten -[des
Vertassers]; besonders 1m Hınblick auf das Priesterbild“ ?. Dıie Retorm der Aus-
bildung 1ın Meersburg und dıe Vorbereitung ZUr Errichtung eiınes Priestersemiunars 1n
Freiburg ermöglıchten Wessenberg die Umsetzung seiıner Ideen Das Meersburger
Semiıinar wurde personell neubesetzt, strengere Statuten regelten das Leben, der
Unterricht wurde stärker praxısorientiert, dıe Zahl der relıg1ösen Übungen ohne
substantielle Rücknahmen gemindert, die Biıbliothek ausgebaut; pastoral-praktische
Zirkel sollten ZUr Seelsorge motiviıeren und qualifizieren. Von jedem Weihekandı-
daten verlangte der Generalvıkar ıne mıindestens zehn Monate währende Seminar-
zeıt; selbst hielt Vortag der Priesterweihe ach den FExerzıitien den Ordinanden
regelmäßig Ansprachen. Sıe legen Zeugnis ab VO dem Geıst, 1n dem seıne Priester

Zıt. ach Erwıin Keller, Das Priesterseminar Meersburg ZUur eıt Wessenbergs 8O1—1 827),
1In: Freiburger Diözesan-Archiv (1977) 108-—-207, 1er 193

Ignaz Heıinrich VO: Wessenberg, Mittheilungen über die Verwaltung der Seelsorge nach
dem Geiste Jesu un! seıner Kırche, Augsburg 1822

O  U oachım Seıler, Saıilers Hirtenbriet für den Augsburger Fürstbischof Clemens Wenzeslaus
VO  3 Sachsen, 1n Georg Schwaiger/Paul Maı (H2)); Johann Michael Saıler und seıne Zeıt,
Regensburg 1982 (Beıträge ZuUur Geschichte des Bıstums Regensburg 16), 209227



gepragt sehen wollte, un zeıgen viel mehr Innerlichkeit und echten relıg1ösen Be-
ZU$, Ww1e vieles andere, W as WIr VO  — Wessenberg besitzen.

Theologische Formung und geistig-geistliche Bıldung stellten für Wessenbergkeine „ Werte sıch“ dar. Nıcht VO ungefähr hatte iıne Abneigung dıe
rein spekulative Theologie. Ausdrücklich mahnte kritischer Haltung Krüber den Wıssenschaften, die INnan weder vernachlässigen noch vergotzen und -
beten dürfe Der ezug Zur Seelsorge, Zzur Praxıs des Volkes W ar ıhm wichtig.Theologie wollte CI, ähnlich Ww1]e Saıler, als „T’heologie für das Volk“ verstanden und
vermuttelt WwIıssen; S1e WAar für ıh: die prägende Kratt des Volksgeistes. Die Seelsorge-praxıs sollte praktizıerte Theologie se1ın, die ständiger Reflexion, Verlebendigungund Erneuerung edurtte.

Dıiesem Anliegen galten auch seıne Bemühungen die Fortbildung der Priester,
und WAar ındıviduell-persönlich Ww1e auch kollegial-gemeinschaftlich. Vor allem die
Wiıederbelebung der fast ın Vergessenheit geratenen Pastoralkonferenzen, die arl
Borromäus für Klerus und Seelsorge 1b 1565 durchgeführt hatte, lag ıhm Herzen.
Er wollte damıt ıne „Übungsschule für Seelsorger“ einrichten Zu Erwerb
Kenntnisse, ZuUur Beseitigung VO Irrtümern und Vorurteıilen, Zur Förderung des Stu-
dıums, aber auch Zu Kennenlernen der Geıistlichen untereinander, ZUuU Ertah-
rungsaustausch und Zur gegenseıtigen Stützung und Ermutigung. Dieser „geistigeWechselverkehr durch Lehren und Lernen] mıt dem Klerus  « WAar für ıh: „das
Erquickendste ın der anzen Bıstumsverwaltung“. uch die geistige und Organısa-torısche Vorbereitung VO:  - Bıstumssynoden, diesem „unerläfßlichen auptorgan der
christlichen Kırche für ıhre heilsame Wırksamkeit und die Verbesserung ıhrer Zu-
stände“, sollte VO:  - den Pastoralkonterenzen ausgehen '°

1803 erlheß Wessenberg eın „Regulatıv für die zweckmäßige Abhaltung der
Konterenzen 1mM Kapıtel N «“ Dıie Eınteilung der Kapıtel ın Dıistrikte, die Leıtungder Konterenzen un! iıhre Häufigkeit, die iınhaltliıche Gestaltung und die Proto-
kollierung der Zusammenkünfte Nau geregelt. Zweı-, drei- oder viermal 1MmM
Jahr tanden solche für alle Priester verpflichtenden TIretten die Geıstlichen
muften nach eıgener Wahl eın Thema bearbeiten, das jeder schriftlich auszuarbeıten,

Wessenberg einzusenden und be1 der Konterenz vorzutragen hatte. Die Themen
mu{fsten eınen praktıschen ezug Zur Seelsorge haben. Die besten Ausarbeitungenwurden iın der 802 begründeten „Geıistliıchen Monatsschriftt“ veröffentlicht, die
ab 804 den Tıtel trug „Archiv für die Pastoralkonterenzen ın den Landkapıtelndes Bıstums Konstanz“ und bis Zzu Ausscheiden Wessenbergs aus seınen Amtern
1827) estand. Eınen Auszug mıiıt den zentralen Themen veröffentlichte 1835
Wessenberg lud auch Saıiler ZuUur Miıtarbeit e1ın, doch ftand dieser sıch dazu nıcht
bereit . Zweck der Zeıtschrift WAar wıe der der Konterenzen die Förderung und
Bildung des Seelsorgeklerus.

Mırt der Publikation VO 275 Fragen schlug Wessenberg 1804 eın Themenspektrum
Zur treien Wahl VOITL. Es gıng dabe; Probleme des seelsorglichen Lebens und
Arbeıtens. Die spater 1im „Archiıv“ publizierten Themen der Pastoralkonterenzen
spiegeln die vordringlichsten pastoralen Refomanliegen: Dıie Neuorganısatıon der
Dekanate und Pfarreien, Fragen der Liturgie und Volksirömmigkeit, die Einfüh-
Iung eınes Diözesangesangbuchs (1812) SOWI1e Liedvorschläge, Bemühungen das

10 urt Aland Bearb.), Ignaz Heıinrich VO Wessenberg, Kleine Schriften (Freiburg
127, 133

Januar 1802; Saıler Wessenberg. Vgl Schirmer, Brietwechsel



Pfarrprinzıp, 1inNe vertiefte Beichtpraxıs Konkurstagen, die Integration der
Predigt die Me(iSfeier, dıe sonntäglıche Christenlehre, dıe Verbreitung der Bıbel
und ihr rechter und häufiger Gebrauch andere Themen betraten den Ptarrer als
Volkserzieher Geliste Johann Heinrich Pestalozzıs, die Errichtung VO  — Sonder-
schulen, Volksbibliotheken und Lesegesellschaften Deren Eıinriıchtung für Priester
Lehrer und andere Interessierte als Ergänzung und Vertiefung der Fortbil-
dung gedacht

Weltoffenheıit, Geıistigkeit und Gläubigkeit wurden für den Klerus charakteri-
stisch Der kırchliche 1nnn stand dabei 11C Zur Dıisposıtion weder der rage der
Brevierverpflichtung noch der des Zölibates. Allerdings wünschte Wessenberg,
dafß den Zölibat Gescheıiterten die Laisıerung und das Eingehen Ehe CI -

möglıcht werde, eventuell Oß MIitL Übertritt ZUuU griechisch--katholischen Rıtus.
„ Warum sollte iıhnen die Kırche nıcht helfen, damıt S1C anderen Stand Gott
dienen? Die außerordentlichen Umstände, welche die Weltereignisse die
Kırche haben, tordern außerordentliche Hıltsmuittelu

Das tietste Anlıegen aller Reformbemühungen Wessenbergs estand
Wiıedergeburt der Kırche AaUus dem Geilst des Evangelıums und des trühen Christen-
L[Uums Er torderte C1MN rTe1NECs Christentum trei VO Zusätzen Das 1ef6 ıhn alle
Verzerrungen und Verkrustungen, Scheinchristentum und konftessionelles
oder kırchenpolıitisches Gezänk angehen eın Lebensberuf WAal, nach SC1HCIN CISC-
NCN Verständnıis, „CINC wahre Verbesserung der kirchlichen Zustände .. die höchste
Idee, für deren Verwirklichung ıch INr Sınn und Kraft zutraute“ 13Is 1827
Amter ZU!r Verfügung stellte, tafßßte dıes ı Abschiedsbriet den Klerus

Er wollte selbstlosen Dienst der Kırche und gEISTIE-S1LL-
lıchen Wohl der Gesellschaft erbringen Schließlich stellte dem Werk „Gott und
die It“ (1857), das die „Frucht vierzigjähriger anhaltender Studien und SC1MH

DEISLISECS Testament annte die grofße Idee SC111C5 Lebens VOTL Im Geilste Christi
mıiıtzuwirken der ınıgung der verschiedenen Lebenswelten des Menschen aus
der Mıtte der Gottesbeziehung

Dıie BEISTIS geistliche Praägung des Klerus der ersten Hälfte des Jahrhunderts
durch Saıler un:! Wessenberg, durch „Saıilers Priesterschule“ und den „ Wessen-
berg-Klerus“ 1ST unverkennbar. Saıiler hatte Hunderte Schüler AUS fast allen deut-
schen Bıstümern, Österreich und der Schweıiz; Wessenberg wurden die
700 Priester ı Meersburg herangebildet, dazu mehrere hundert über die Pastoral-
konferenzen und die Publiıkationen MIi1tL scINnCNMN Ideen gemacht Seiıne
Impulse Zur Priesterfortbildung wırkten auch auf andere Bıstümer anregend auf
die Pastoralkonferenzen Erzbistum Maınz und verschiedenen bayerischen
Bıstümern

Von Saıler WIC VO  - Wessenberg SINSCH beachtliche Wırkungen AUus autf die
Kırche Deutschland und arüber hınaus Dıie Neuordnung der aufßeren
Kırchenorganisation ertuhr durch S1C die Beseelung der geıstigen und geistlichen
Biıldung und Fortbildung der Seelsorger Beide erlitten dabei C1M tast gleiches
Schicksal S1ie wurden mif$verstanden, verkannt und verdächtigt Um die Mıtte des

Jahrhunderts wurde ıhr Erbe mehr und mehr VEISCSSCH verdrängt Ja vernıichtet
Aus (s3atz Hg.) Geschichte des kırchlichen Lebens Der Diözesanklerus, Freiburg

1995 58—65 ort Quellen und weıterführende Lıteratur)
S6 Februar 1809; Wessenberg Dalberg. Vgl Keller, Priesterseminar 205

13 Zıt. ach Amann, Beziehungen 195
14 Julı 185/; Wessenberg an | Leu. Vgl Schirmer, Brietwechsel 194



Chrıstoph VO Schmid
Johann Michael Saıilers erstier Katechet

VO  -

WtS6:3 Meıer

Biographische Beziehungen un Prägungen
Als der weltberühmte Kınderbuchautor, „der anerkannte Priester und der das

schwäbische Schulwesen mafßgeblich beeinflussende Augsburger Domkapitular
Christoph VO: Schmid September 1854 dem Schutzengeltag, hochbetagt MMI1L

Jahren der Cholera erlag, tand mMan als letzte Lektüre des Sterbenden Sailers
Predigten auf sCc1iNemM Nachttisch“ Damıt S11n dıe selten truchtbare Beziehung
zwıischen dem großen Theologen, bayerıschen Prinzenerzieher und Bischof Jo-
hann Michael Saıiler und sSC1NECM menschentreundlichen WIEC schöpferischen
Lieblingsschüler Christoph Schmid Ende, 1NC eıt die für die katholische
Kırche Bayerns, Ja die christliche Erziehung mdeutschsprachigen aum
(und WEeIL darüber hınaus) 11INMMEeCNSs folgenreich WTr Das Gottesbild das über Saılers
Theologie und dann über Christoph VO:  - Schmids Jugendliteratur WIC über
Biblische Geschichte und Katechismen verbreıtet wurde, hat ohl mentalı-
tätsgeschichtliıch betrachtet stärker dıe katholische Kırche Jahrhundert
beeintlufßt als manche kırchenpolitische Veränderung

‚We1l Jahre UVO 852 Schmid SC1IHNCIN eıster das gebührende Denkmal
Gestalt SC1IHNCT ıhm dedizierten Autobiographie

Der Begınn der (letztgültigen) Abfassung der „Erinnerungen aus INC1INECIN Leben“
datiert auf den August 1846, den Geburtstag des iınzwıschen hochgeehrten
Augsburger Domkapitulars.” Im Jahr 1 S also WEe1 Jahre VOT dem Tod — endet die
eigenhändige Nıederschrift der ersten beiıden Teile.*

Außerer Anlafß ı1ST die Bıtte des Breslauer Fürstbischots Melchior Diepenbrocks,
„der alteste noch lebende Schüler und Freund des Hochseligen Bischots Michael

'! Briefe und Tagebuchblätter VO Christoph VO Schmid Zur Feıier des hundertjährigen
Ge  burtstages  _  F des Vertassers der Ostereıer, hg. VO Albert Werter, München 1868, 1er 150

* Zur Rezeption Christoph VO  - Schmids als international gewürdigter Kınder- und Jugend-
buchautor vgl VOT allem die vorzüglıche Dissertation VO  - Hans Mendl, Liıteratur als Spiegel
christlichen Lebens Religiöse Kınder- un! Jugenderzählungen katholischer utoren VO 1750
1850 St Ottilien 1995 Hıer VOT allem Kapıtel Christoph Schmid „Vorsehungspädagogıik
178-276

Ich wurde geboren Dınkelsbühl den 15 August 1768 und schreibe diese Zeıle
15 August 1846 Ck In: Christoph VO Schmid, Erinnerungen aUus IMNE1INEeIM Leben Erstes Bänd-
hen: Jugendjahre, Augsburg 1853 Hıer Schmid, Eriınnerungen 1)

„Im vertlossenen Jahre 1852 habe ıch, gut Alter und Krankheıt [1117 möglıch machten,
diese Eriınnerungen Saıiler vollendet.“ Schmid, Erinnerungen 1, VI)
28



VO  - Sailer möchte ” aaa —r Eriınnerungen diesen ” ama k A verehrungswürdigsten Lehrer
autzeichnen « 5 Aus dieser Bıtte 111Cc Saıler-Biographie erwachsen schliefßlich die
CISCNECNMN Eriınnerungen SC111 CISCHCS Leben das eben maßgeblich VO bayerischen
Kirchenvater Saıiler beeintlufßt wurde

Saıler als akademischer Lehrer Christoph Schmids
Dıi1e Begegnung zwıischen Sailer und Schmid® hat nachgerade symbolıschen

Charakter Im akademischen Ambiente Ze1IgTE sıch Saıler als akademischer Lehrer
und als praktizıerender Christ der stiller Konsequenz 11NC Notlage BCNCIOS wahr-

un: behebt
Seiıner Kenntnisse lateinischer Rhetorik SCH darf Chrıistoph Schmid
Nov 1784 dem Festtag der Katharına, Patronın der Universıitäten die est-

rede der UnıLversıität Dıllıngen lateinısch vortragen; 1ST dies der Tag, dem
Sailer erstmalıg aut den begabten chüler aufmerksam wiırd Seılit 1783 1ST der alb-

Schmid sC1iN Vater WTr Januar 1784 überraschend gestorben Gym-
asıum Dıllıngen immatriıkuliert wırd über das Philosophiestudium (von 1785
bıs un! während SC111C5 Theologiestudiums bıs 1791 ständig VO SC1INCIMN

geIistıigen Ziehvater begleitet werden An diesem Tag wırd Schmid nıcht 1Ur VO  5
Saijler ob SC1HNCT Leıistungen gelobt, sondern dieser Tattet ıhn mMit Geldbetrag
AUS, damıt Multter als schlecht versorgte Wıtwe die Familie durchbringen kann

Bereıts Phiılosophiestudium hört Schmid den menschenfreundlichen Pastoral-
theologen, der gerade Dekan der Phiılosophischen Fakultät zweıstündig Moral-
phiılosophie nach CIBNCH Heften“? lıest Diesen Hochschullehrer kennt Chrıstoph
Schmid bereıits als Theologieprotessor der nıcht 1L1UT Glaubenslehren lehrt
sondern auch ebt

Dıi1e Pastoraltheologie (seıt 1784 durch Saıler vertreten) ertährt MmMIitL ıhm Dıiıllin-
SCH 1NeC nıcht unwesentliche Aufwertung während der Reformperiode dem
Kanzler un:!:‘ Provikar der Uniiversıutät Dıllıngen Thomas Joseph de Haıden, auch
wenn S1C 11UTr zweıstündıgen Kurs gelesen wiırd Sailer doziert über dreı
Jahre hinweg Pastoral erreicht schon ersten Jahr der Theologie
Hörer, und diese begleiten ıhn über iıhr BaANZCS Studium Weiıl Sailer Philo-
sophıcum bereits Moralphilosophie lehrt (somıt auch über Sıtz und Stimme ‚WeC1

Schmid, Eriınnerungen 1, V +. 1er Zıitiert Christoph Schmid Briet des Kardınals
Di()e[;enbrf);k, dem emst1ggn Privatsekretär Sailers.

° Zum bıographischen Überblick vgl den tabellarıschen Lebenslauf Chrıstoph VO chmids
nde des Autsatzes. Austührlich Zur Bıographie Christoph Schmuids: Uto J. Meıer, hri-

stoph VO: Schmid Katechese zwiıischen Aufklärung un:! Bıedermeıer, ST Ottilien 1991 1j1er
100

Chrıstoph Schmid Erinnerungen aus INEC1NEM Leben weıtes Bändchen Der hoch-
selıge Bischoft Johann Saıuler, Augsburg 1853 (Schmid Eriınnerungen Beı1 dieser
Begegnung wuflte Saıler schon VO  - dem begabten Jungen Halbwaisen. Schmid, Eriınnerungen

Vgl azu den tabellarıschen Lebensüberblick Ende der Ausführungen. Zu Christoph
VO Schmids Leben sıehe uch: Meıer, Schmid, hier Fa100 Über die Parallelıtät zwischen SC1-
Ne leiblichen Vater und SC1INEeM akademischen Vater, vgl Meıer, Schmid 12716 und 55—59

’ Ordnung der Vorlesungen, dıe VO den ordentlichen, öffentlichen Lehrern der philoso-
phischen Fakultät der hohen Schule Dıllıngen ı Jahre 1787 gehalten werden. Dıiıllıngen
1787 (Jetzt der Universitätsbibliothek Augsburg) uch Schmid Erinnerungen 176



Fakultäten verfügt), wırd eıner eintlußreichen Person ın der Universıität;
seıne Stellung wiırd schließlich durch dıe Fächerumschreibung des Sailer-Freundes
de Haıden noch darüber hinaus qualitativ gestärkt: „Sıe (die Pastoral) 1St das
Kompendium VO  - allen theologischen Fächern, insoweıt selbe praktisch sınd; denn
der Protessor dieses Faches MU zeıgen, W as AaUs der Moral, Dogmatık, Skrıptur etC

praktisch brauchbar ISt, und w1e€e praktısch angewendet wırd.“ 10

Sehr autschlufßreich 1sSt die Bewertung VO' Sailers tatsächlichem Wirken und
Einflufß, w1ıe s1e Ludwig Rößle * der Regens des Priıesterseminars Pfaffenhausen,
der Saıilers Demuissıion kräftig beitrug, 1n eiınem Briet Benedikt Stattler schil-
dert: „Saıler gab sıch Mühe, und gelang ıhm auch vollkommen alle Junge Leute,
besonders die Alumnen sıch bınden, dafß seıne Pastoral das Alleinstudium
geworden, alle andere Lehrstühle aber vernachlässıgt, Ja offenbar verachtet lıeben,
bıs auf den des Prot. Zımmers, der aber mıiıt Sailer anz harmonirte.“ So WAar
auch Chrıstoph Schmid der lebendigen Faszınatıon des charismatisch lehrenden
Saıiler erlegen.

Saıiler liest seiın Fach 1ın Dıllıngen ach seiınem Werk „Vorlesungen aus der
Pastoraltheologie“, die autf Geheiß des Fürstbischots Clemens Wenzeslaus 788/89
ın München (beı Lentner) erscheinen.!

ber dıe Dillinger Reformtheologen Patrız Zıiımmer (Dogmatık), Joseph Weber
(Physık) und eben Saıler wırd Schmid mıiıt den Gedanken der Aufklärung ohne
angstlichen apologetischen Reflex ekannt gemacht, gleichzeıitig, VOT allem durch
Saıler, mıiıt einem spirıtuell tragfähigen Glaubensleben konfrontiert, das ın persön-
lıch-existentieller Auseinandersetzung mıt den Studierenden die gelehrte Theologıe
auch ın ihrer Lebensrelevanz verdeutlicht. Die VO Saıler eingeführte Betonung
der Arbeıit miıt der Bibel, ““ die „neue“ Exegese Joseph Anton Schnellers, die starke
Stellung der Kirchengeschichte, diese insgesamt deutliche Zurückdrängung der
systematıschen Wissenschaften hat ıhren Hintergrund iın eiıner bıs dahın einselt1g
scholastısch gepflegten Ausbildung und stellt gravierende Neuerungen ın der Prie-
sterausbildung dar.

Als folgenreichstes Novum der Studienretorm ın Dıllıngen dart die Einführung
des deutschen Vortrages beı den Vorlesungen angesehen werden, die bıs ZUr de

10 SO die Paraphrase der Studienordnung ach Thomas Specht, Geschichte der ehemalıgen
Uniiversıiutät Dıllıngen und der mıiıt ıhr verbundenen ehr- und Erziehungsanstalten, Freiburg
1902, 517

11 Josef Ludwig Rößle, veb 1739 1n Nesselwang, Studıum der Theologie 1n Dıllıngen, 1762
ZUuU Priester geweıiht. „Sowohl seıner Frommbeıt als Gelehrtheit“ (nach Dussler 1959,
53) bald Repetitor und Subregens 1ın Pfaffenhausen, Dr. theol ın Dıllıngen, Geıstl. Rat und
Assessor des Generalvıkars, 1801 Zzu Pönitentiar befördert, ZESL. 1811 1n Hasberg. Sailer
hat ıhn als „schlıtzohrigen Heuchler“ bezeichnet (nach Hıldebrand Dussler, Johann Michael
Feneberg und dıe Allgäuer Erweckungsbewegung, Kempten 1959, 93 da ıhm Freundschaftft
anbot, während intrigierte.12 Brief VO 31 Dez. 1794, 1N; Remigıus Stölzle, Johann Michael Saıler, seıne Maßfregelung

der Akademıie Dıllıngen und seiıne Berufung nach Ingolstadt, Kempten un! München
1910, 125—-130, hier 126

Dıie Katechese dieser ersten Pastoral VO  - 788/89 wiırd spater noch kurz Wort kom-
INCI, eshalb hıer keine eıgene Dıiıskussıion.

14 Vgl den Schwerpunkt Saılers auf dem Gebiet der Schriftauslegung: Der ZESAMLE
Band der (dreibändıgen Pastoraltheologie 1st tast ausschließlich der „erbauenden Schritt-
betrachtung“ gewidmet.



Haıden’schen Reform 1n lateinıscher Sprache abgehalten wurden‘?. WDas „Dillınger
Kleeblatt“ Saıler, Weber und Zımmer öffnete sıch schnell dieser Forderung der
eıt.  16 Dıie daraus resultierende Begeisterung für die Neuerer, verbunden miıt der
Auseinandersetzung mit den Fragestellungen der Gegenwart, tührte notgedrungen
ZUr Vernachlässigung der Studien be1 den Vertretern der alten Studienordnung,
da{fß „dıe bısher angesehenen Lehrer Schneller und Hosemann VOT einahe leeren
Bänken dozierten. 5E 1F

Am Anfang se1ines Studiums schätzt Christoph Schmid se1n wissenschaftliches
Ambiente und dıe aUuUs$s der Retorm ertahrene Innovatıon des Studienbetriebes iınter-
essanterweıse kritisch 1n. Eın Briefzeugnis VO September 788 den Freund
Aulinger spricht beredt VO den retardierenden Kräften 1n Dıllıngen. Mıt rechem
Wıtz und polemisierender Feder stellt der Junge Theologiestudent die Durch-
schnittlichkeit 1ın den beharrenden Krätten seiıner Umgebung blofß „Übrigens tinde
iıch hier viele Menschen, die sıch das NZ Jahr 1n eiınem bestimten IM
Kreıse herumdrehen, Ww1ıe eın Mühlrad die Axe Ihr Ideenvorrath 1St dürftiger als
eın Opfterstock autm Sonntagsberg bei Wıen. hre wıtzıge FEinfälle lassen sıch zählen.
Wenn Du 1Ur Wochen s1e bist, weıifßt Du s1e alle, denn s1e haben schon ıne
ZeWI1SSE Summe 1mM Kopft, Anekdoten miıt eingerechnet, dies lıegt alles ganz ruhig,
w1ıe ıne tode Masse, eın eiıgner Gedanke 1st da ıne außerst seltne Geburt eicC

Aufklärung! Davon 1St nıcht reden. Wenn 1Ur erst dämmerte. S0 aber kämpft
sıebentache aegıptische Finsterni(ß alles Licht. Nıcht das geringste Fünkchen
fliımmert durch.“ 13 Da das Dillinger Kleeblatt Saijler/Zimmer/Weber auch 1ın Schmids
eıgenen Zeugnissen die Studenten begeıisterte, darf mıt dieser (subjektiven) Be-
schreibung der andere Teıl des Kollegiums gemeınt se1n. Am 17. August 1791 wiırd
Christoph VO  — Schmid 1m Hohen Dom Augsburg Z Priester geweiht, ” seın
geliebter Lehrer Johann Michael Saıler hält ıhm iıne Woche später“” 1n Dinkelsbühl
die Primizpredigt.

Saıler als Lebensbegleiter und Förderer Christoph Schmids:
« 21EG die Krone meıiner geringen Bemühungen

Schon 1ın der bisherigen Skizze hat sıch gezelgt, w1ıe stark Chrıistoph Schmid durch
Sailer geformt wurde. uch 1mM weıteren Verlauf seınes Lebens wırd Saıiler iın

15 Vgl Specht, Uniuversıität Dıllıngen 1902, 522
6 Die Neuerung, nıcht mehr lateinısch lesen, darf durchaus als radıikal-retormerischer

Akt werden, lassen sıch doch wenıge Jahre Aussagen testmachen w1ıe dıe eines
bayerischen Ordensmannes, der 1765 erklärte, 9 ware sıcher das Verderben der Schulen,
AUsSs der deutschen Sprach eın Hauptwerk machen“, zıtlert nach Heribert Raab, Clemens
Wenzeslaus VO Sachsen und seiıne eıt 3918 1, Dynastıe, Kırche un! Reich 1mM
18}ahrhundert, Freiburg 1962, 11, Anm.

Peter Rummel, Die Auseinandersetzung zwıschen Fortschritt und Beharrung der
Universität Dıllıngen während der Studienjahre Schmids, 11 Hans Pörnbacher, Christoph VO:  -

Schmid und seine Zeıt, Weißenhorn 1968, 107.
18 Christoph VO Schmid, Erinnerungen und Briefe, herausgegeben VO  3 Hans Pörnbacher,

München 1968, hier 168
19 Christoph VO Schmid, Erinnerungen aus meınem Leben rıttes Bändchen: Berutsleben.

Herausgegeben VO Albert Werfter, Augsburg 1855, 31 Schmid, Eriınnerungen 3
28 August 1791 1n Dinkelsbühl. Schmid, Eriınnerungen 3)
Vgl dazu den Überblick bei Hubert chiel, Christoph Schmid, der Lieblingsschüler

Saılers, 1n Pörnbacher, Schmid 50—66. Zu Saılers Biographie vgl uch Mantred Weıtlauff,

31



se1n Leben eingreifen und tördernd begleiten. Am deutlichsten otfenbart sıch dıe
Bedeutung des einstigen Protessors und spateren Kırchenoberen für se1n Leben 1mM
(summarıschen) Rückblick 1M Begınn der Erinnerungen: Dıe Begegnung Lob
und Hılte bleibt für ihn das Schlüsselerlebnis ZuUur (persönlichen) Deutung des
spateren Lehrers, Freundes und geistliıchen Führers:“ Sajler hatte, Ww1e€e DESAZT, den
begabten Jungen Redner ZuUur Semestereröffnungsrede belobigt un ıne tinanzielle
Unterstützung der Familie SpOontan überreicht. Dıies und dıe spateren Erfahrungen
mıiıt Saıler legen den Grundsteıin für die starke Bındung und Identifikation mıt dem
Lehrer und Theologen.

Wıe stark gerade der Lehrer Sailer seıne Schüler durch ıne überlegte Dıdaktık 1n
seiner Lehrtätigkeit überzeugen wulßste, zeıgt ıne Begebenheıt, die OnN.: nıcht
mehr artikulierte Glaubenszweiıftel des Jungen Schmid schıildert: In der Gestalt
eines Mıtalumnen wırd ıne theologische Irriıtatiıon und Saılers „Antwort“ darauf
beschrieben: „Ich trug, weıter, meıne Zweiıtel über eiınen Lehrsatz, den meın
rüherer Protessor sehr wichtig Nannte, den ich aber nıcht tinden konnte, Saıiler
VO  z Allein wußte mM1r die Wiıchtigkeit desselben, 1mM Zusammenhang mıiıt dem gan-
Z  - katholischen Lehrbegriffe, und mıt den Bedürfnissen der Menschen lıcht und

23klar darzustellen, dafß alle meıne Zweıtel verschwanden wI1ıe Nebel VOTL der Sonne.
Dıie Dıiıdaktik schimmert durch Dıie Lehre der Kirche und die Bedürtnisse der
Menschen ın eiınen Dialog bringen, diese heute Korrelatiıon Verlebendi-
gung des Glaubens konnte Saıler ebenserschließend verdeutlichen.“

Resümieren kommentiert der hochbetagte Kanonicus Schmid ın seınen
Lebenserinnerungen mıiıt den Worten: „Ich faßte das gröfßite Zutrauen ıhm, und
W ar VO dieser eıt für meın zeıtliıches und ew1iges Wohl väterlich besorgt, als
meın Vater, und that viel für mich, da{fß meın eiıgener Vater nıcht mehr, Ja nıcht
viel für mich hätte thun können.“ 25 Das Stichwort springt 1Ns Auge Johann Michael
Saıler, mehr als der eıgene Vater.

Man MU: keine psychoanlaytischen Theorien strapazıeren, die Verbindung
zwıschen Schmids Vatererfahrung un:! der Beziehung Saıler als verwandt, Ja als
die Fortführung derselben erkennen. Der VO seinem Vater 1ın eıiner selten inten-
Ss1ven Weıse gepragte und gebildete Schmid“* erkannte 1n Saıiler ıne äÜhnlıch kreatıve
und alle entwicklungsfähigen Talente tördernde Person, die seıne durch den
Verlust des Vaters verletzte Seele wıeder auffing und durch die vielfältigen Impulse
1ın eın Gleichgewicht rachte. In der Vorrede Schmids Saılerbiographie

Erinnerungen bringt der greise Schrittsteller die Beziehung auf den Begrıftft:
Johann Michael Saıler. Universitätslehrer, Priestererzieher und Bischof 1M Spannungsteld ZW1-
schen Aufklärung und Restauratıon, in: Zeıtschrift für schweizerische Kırchengeschichte
(1983) 149—202; terner der Sammelband: Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Johann Michael
Saıler und seıne Zeıt, Regensburg 1982 (Beıträge ZUTr Geschichte des Bıstums Regensburg 16)
und Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler, der Bayerische Kırchenvater, München-Zürich
1982 Als Quellenband ımmer noch unerläfßlich: Hubert Schiel, Johann Michael Saıler. Leben
und Briefe, 1’ Regensburg 1948, Briefe, Regensburg 1952

Vgl dieser Szene November 1784 Schmid, Erinnerungen 2) 13
23 Schmid, Erinnerungen 2) 25

Vgl Saılers Kırchenverständnis die Studie VO Bertram Meıer, Dıie Kırche der wahren
Christen. Johann Michael Saılers Kırchenverständnis zwıischen Unmiuttelbarkeıit und Ver-
mittlung, Stuttgart U, 1990

25 Schmid, Eriınnerungen 2,
Vgl Zur Vatererfahrung Schmids: Meıer, Schmid, D f und 1216



Saıler WAar ıhm ‚eın erleuchteter Lehrer, eın liebevoller Wohlthäter, eın väterlicher
Freund“.“” Diese dreı Beziehungsebenen gestalten se1in Verhältnis ZU „Zweıten
Vater  x

Es 1St daher wenıger Saıilers Theorie allein, als vielmehr der Verbund VO glaub-
würdıger Praxıs un! konsistenter Theorie, die Christoph Schmid zeıtlebens
einem Schüler Saılers machten. Das VO: seiınem Neftten Albert Werter tormulijerte
theologische Proftfil Chrıistoph Schmids „In der Theologıe blieb durch se1ın gan-
Z.C5 Leben der Saılerschen Rıchtung, die alle STLarren und verknöcherten Formen mıiıt
Geıist, Liebe un! Leben durchdringen suchte, getreu.“ 28 ware falsch verstanden,
wenn INa  - Chrıstoph Schmid 1Ur als „Theorie-Rezipient“ betrachtete, hat,

schlicht formulieren, erlebt, da{fß Sailers Pädagogik tragt, lebensfähig 1st, und,
nıcht zuletzt, VO  - den Menschen ANSCHOINMEN und als befreiend verstanden wiırd,
und WAar Zzuerst nıcht durch dıe logische Stringenz seıner Argumente, sondern
durch den authentischen Lebensstil Sailers.

7u den Stationen der geistlichen Vater-Sohn-Beziehung
Es wurde schon DESART, dafß Schmid seıne Lebenserinnerungen nıcht zuletzt des-

halb chrıeb, Sailer eın Denkmal seizen. Den Anfang der Beziehung setizte der
Mensch Sailer mıiıt dem Akt selbstloser Anteilnahme. Der Protessor Sailer fes-
selte seıne Kandıdaten, ındem sS1e ın Privatzırkeln sıch ZOS und dort formte.“?
Saılers väterliche Fürsorge umtaßte nıcht 1Ur seiıne akademischen Pflichten, das
Leben seıner Studenten wurde VO ıhm auch ın iıhren persönlıchen Belangen begle1-
tet.  J0 Dafß Sailer durch die unkonventionelle Art seıiner „Hochschuldidaktık“, ANSC-
fangen miıt der deutschen Sprache 1mM Vorlesungsbetrieb bıs hın w1e Ial heute
neudeutsch 1 würde „Workshops“ die Studenten motıivieren wulßste, soll
hıer 11UTr exemplarisch angesprochen werden.

Dem begabten Studiosus und Neupriester Schmid hält Saıler denn auch die
Primizpredigt. Vorher schon zeıgt der Briefwechsel zwıschen Sailer un: Schmid eın
vertirautes innıges Verhältnis, das schon während der Studienzeıit das treundschatt-
lıche „DU“ kennt.” In einer Nachricht VO November 1791 lıest INnan die auch tür

27 Schmid, Eriınnerungen 2) Wıe stark und VOT allem glaubwürdig Saılers Persönlichkeit
O! noch aut Nachgeborene wirkt, belegt eine versireute Notız beı Joseph Berr}hart, .der ın
der ‚:  „nur lıterarıschen Begegnung mıiıt Saıiler ıne konstruktive Alternatıve seıiner CISCNECN
katholischen Erziehungserfahrung erlebte: Über die Lektüre VO Christoph Schmids Erinne-
runNngscnhn schreıibt der Türkheimer Reliıgionsphilosoph: „In meınen Münchener Kinderjahren
kam iıch hinter dıe ‚Eriınnerungen', und hıer ertuhr ıch das ber Chrıstoph Schmids
Lehrer, den Protessor un! den Biıschot Johann Michael Saıler. Dıie Biıldnisse der beiden Mäaänner
ın Stahlstich, Köpfe VO treier Geisteskraft, riefen durch den Ausdruck des Freundlichen un!
des Liebenden eiınen wehmütigen Vergleich hervor mıiıt dem harten, prügelnden Manne 1mM
geistlichen Gewand, der unls ın der Religionsstunde zıttern machte.“ (Joseph Bernhart, Johann

Saıler un Chrıistoph Schmid, 1N: Joseph Bernharrt. Leben und Werk in Selbstzeugniıssen, hg.
Lorenz Wachinger, Weißenhorn 6-—1 89, hier 187, erstmalıg publiziert28 Albert Werter, Briete und Tagebuchblätter VO Christoph Schmid, München 1868, 141

Schmid, Erinnerungen 27
30 Vgl Schmids seelische Nöte bei Anfechtungen seınes Zölıibates. In Meıer, Schmid, 69—/2

uch 1er klärt Saıler durch zurückhaltende Intervention, w1ıe der irrıtıerte Theologiestudent
mıt seiıner Sexualıtät sinnvoll umgehen kann.

Heißt och in eiınem Briet Saılers Schmid VO 6. Dezember 1789 „Unter den
Briefen, dıe iıch empfangen habe, 1St der Ihrige einer der wichtigsten, nıcht sehr
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Saıilers Stil doch ungewöhnlıche emphatısche Hochschätzung: „Du: dıe Krone
meıner geringen Bemühungen, mufit ımmer dieselbe Krone leiben.  «« 52 Es VCI-
wundert nıcht, WenNnn der hochverehrte Lehrer auch die Rolle des Seelsorgers, OS
1n den innersten Fragen eınes Jungen Menschen, einnımmt und diesem behutsam
über schwierige Grenzgänge seiıner Identitätsbildung hinweghilft.” Saıler 1St dann
auch, der Christoph Schmid für die Kaplanstelle bei Abraham Kerler (ın
Nassenbeuren) empfiehlt, ebenso für seıne zweıte Stelle bei Feneberg ın Seeg.““ Dıie
Kaplanszeit 1St daher VO'  - Saıiler grundgelegt, denn seın Leben als Priester orlentiert
sıch der VO  3 Sailer empfohlenen Balance zwıschen eıiner vıta actıva und einer vıta
contemplativa:

CkAuf Sailers Rat hın ebt Christoph Schmid streng nach eiıner „Tagesordnung ,

die Uhr den Tag beginnen Jäßıt.?© Bıs Tagesanbruch liest Christoph Schmid, der
Vormuittag dient der Predigtvorbereitung und dem Konzept für die Christenlehre.
Nachmiuttags pflegt Sprachenstudien, lıest die Psalmen 1m Urtext, desgleichendas Neue Testament: eıt findet sıch auch für die Lektüre Homers, 1mM Urtext! Dıie
literarısche Bıldung wiırd durch die musısche erganzt, spielt Klavier. Der Tages-
rhythmus äfßt O: noch eıt für Nebeneinkünfte, Christoph Schmid xibt Lateın-
unterricht.”

In den Erinnerungen wırd diese eıt 1ın Nassenbeuren als nıcht überfordernd
geschildert. Die alten Beziehungen können aufrechterhalten und Oß intensıviert
werrden: 99  Is Kaplan der kleinen Pfarrei Nassenbeuren hatte iıch viele treie Stunden.
Er (Sailer, M.) gab mır daher ANSCINCSSCHC Beschäftigung. Er tırug MI1r ande-
rTem auf, seıne UÜbersetzun der Nachfolge Christi VO IThomas VO: Kempıis, für den
ruck abzuschreiben Diese Begegnung mıit der Devotio moderna 1n aılers
meı1st verbreiteter Schrift bleibt auch tür Schmid ıne Wegmarke für seıne innere Ent-
wiıcklung und geistig/geistliche Freiheit, die bıs iın se1ın Alter sıch erhalten wird.

Der Ton 1mM Briefwechsel gibt Zeugnis VO:  - hoher Vertrautheıt, Saıler spricht ıhn
ständıg mıt „Liebster Freund“ Im spateren Briefwechsel tindet sıch das geradezu
zärtliche „Liebstes Stophele
des Inhaltes, als der taltenlosen Redlichkeıit, dıe iıch mehr schätze als Gold oder Sılber?

neın, mehr als unbetfleckte Heılıgkeit eınes Menschen.“ (ın Schiel, Saıler 2) 76), schlägt der
geistige Ziehvater noch VOT der Priesterweihe das vertraute „Du“ d 1mM Briet VO Julı
1791, vgl ZUuU bısher unbekannten Brietwechse]l Franzıska Werfer, Johann Miıchael Saıler
Christoph VO Schmid Unveröttentlichte Briete aUus dem Nachlafß Christoph Schmids, 1n:
Pörnbacher, Schmid 1341 5 9 hıer 138

chıel, Saıler 2,
33 Vgl AaZzZu den Briet VO Dez. 1789, ın dem Schwierigkeiten mıiıt dem 7Zölıbat sSOWIl1e mıiıt

der priesterlichen Berufung auf höchst ubtile und ennoch klare Weiıse eıner Lösung nahe
gebracht werden. chıel, Sailer O 76—78, auch Meıer, Schmid 69—/72

Vgl dazu Meıer, Schmid T2 18
35 Schmid, Erinnerungen 3!

Vgl zu „inneren Leben“ Werter, Briete, ELW 64 Dıie ın den Eriınnerungen
Askese bestätigt sıch ın den Tagebuchblättern, wenngleich Mi1t der Offenbarung der Au-
gustinus-nahen unbarmherzigen Selbstbeobachtung, die das Haben-Ich und seın TIun scho-
nungslos VOT das oll-iıch zıtiert; ELW: Werfer, Briete

Schmid, Eriınnerungen 37
38 Schmid, Erinnerungen 2‚ 152 Das Werk wiırd VO ıhm uch zu geistlichen Selbst-

verständnıiıs herangezogen: „Es Walr mır, als war 1UT blo{fß für meın Innerstes geschrieben.“39 Vgl ELW: Cchıel, Saıiler 4, 12 27 338
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Als Schmid Thannhausen durch die Arbeıt als Schullehrer und Schulleiter dıe
Grenzen SC1NCTI Kraft erfährt, protegıiert ıhn Saıler tür 1inNe Protessur Heidel-
berg Im Gegensatz den fehlgeschlagenen Bemühungen 1inNe Pfarrei wurde
Schmid mehrtach die akademische Lautbahn beruten bereits 1804 lehnt 11NC

Berufung als Protessor für Pädagogik und Asthetik Lyceum Dıllıngen ab
Sailer 1ST eben VOT allem, der SC1MNCIN „Mınutıus Stophele Nn akademischen
Ambiente sähe Der inzwischen profilierte Vertasser der biblischen Geschichte,
Christoph Schmid sollte, nach aıler, Protessor für Exegese Landshut
werden Dıiese Berufung (1815) verbunden MmMit dem Rektorat des dortigen Sem1-
Nars, scheıint Schmid nıcht ANSCHOININ haben

Als Augsburg 1825 die Bestallung Kanonikats ZuUur rage steht, 1ST WIC-

der Saıler der die schützende and über Schmid hält und ıhm diese (ruhigere)
Wirkungsmöglıichkeit verschafft

Im Jahre 825 bestieg Kronprinz Ludwig den bayerischen Thron, War die
Chance für die bis dahin heftig attackierte Saijler-Schule gekommen Nıcht
ohne Folgen hatte Saıler als Proftfessor Landshut dem Kronprinzen Priıvat-
vorlesungen gehalten, hatte ıhm einmal der Woche das Evangelıum erklärt 45 Miıt
dem durch das Konkordat VO  — 817 bzw 1821 gegebenen Ernennungsrecht des
Könı1gs für Bischöfe, Domherren undz ‚.WC1 Drittel der Pfarrer konnte Sailer
der Personalpolitik der bayerischen Diözesen Vertrauten mMmMi1L dem notwendi-
gCn Eintlu{f(ß versehen Saıler schreıibt dem EINSLIgEN Landshuter Schüler Eduard VO
Schenk un (ab Leıter un! Ministerialrat Innenministeriıum schon

November 1825 anläfßlich VO:  - Ludwig erbetenen personalpolitischen
Stellungnahme Zur Besetzung Leıtungsposıtion Mınısteriıum, da{fß T1Mar
SC1NCIIMN Schüler Franz X aver Schwähl derzeıt Canonıcus Freisiınger Domkapıtel
empfehle och dann „Alleın noch 1en andern als Priester und Schulmann gleich
ausgezeichneten Mann kenne ıch der, wenngleıch Auslande lebend doch

40 Vgl Meıer, Schmid
Vgl Schıiel, Sailer e ZET: „Du sollst ı Heıdelberg INC1NET (denn ich bekam den Ruf,

ahm ıhn nıcht A} schlug Engelhard VOT MIi1t dem Beısatze, SC1 nach Christoph Schmid
INC1M bester Schüler) Professor der Moral und Pastoral werden Man wıll Dıiıch Ernste
haben

42 Im Ontext VO Berufungsangelegenheiten schreıibt Saıiler VO Landshut 21 Nov 1804

anakob Salat: „Zur Exegese wünschte ıch ıhn hieher.“ 11:; chıiel, Saıiler Z 300
Nach ADBRB Allgemeıne deutsche Biographie, Leipzıg 1, 1875—56, Art. Schmid,

Bd 31, 657-—659, hıer 657 Dıie Angabe über die Berufung nach Landshut konnte nıcht UrcC.
unmıttelbaren Quellenbeleg erhärtet werden, S1C wiırd aber uch durch Bernharts biogra-
phıschen Abri(ß erhärtet dieser hat bıisher unveröftentlichte Privatkorrespondenz Salats
ausgewertet vgl ders Chrıistoph VO Schmid C1Mn Lebensbild Pörnbacher, Schmid 1968
26 Hans Pörnbacher hat Bayerischen Hauptstaatsarchıv C1NC Notız Saıilers Kronprinz
Ludwig gefunden, der Saıler Chrıistoph Schmid C1MNC Generalempfehlung für C111 unıversitLa-
res Amt ausstellt auf die Zeıt VOT 1816 datiıeren) Chrıistoph Schmid Benetizıat Thann-
hausen, un! Dıstrikts Schulinspektor Der laugte jeder Protessur Sachen der Religion,
der Moral, der Asthetik auf jeder Unıiversıität, uch Zur Dırection der Schulen.“ (Hans Pörn-
bacher, Christoph VO Schmid und Bayerns Könige, ı111: Pörnbacher, Schmitd 159)

* Vgl Meıer, Schmid, 95 Saıiler schreibt ZzZu (verzögerten) ntrıtt der Stelle Christoph
Schmid Walr gesundheıtlıch verhindert ausdrücklich VO „Ruheplatz, ohne Kummer
und Sorgen, WIC Du ıhn nıcht leicht anderwärts würdest gefunden haben.“ Schiel, Saıiler 2, 511

45 Vgl azu Schwaiger, Kırchenvater
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Bayern eigentümlıch angehört. Es 1st der ge1st- un: gemütvolle Vertasser der bıb-
ıschen Geschichte für Kınder, und vieler anderen vortreftflichen Jugendschriften,
die keiner besseren Schule ın 5alzZ Deutschland tremd und VO keiner TomMmMen
Multter ungelesen und ungeNUuLZLt geblieben sınd Es 1St Christoph Schmid, (
der (53) die ınnıgste Anhänglıchkeıt Bayern und ıne unvertilgbare Sehnsucht
nach einstmalıger Rückkehr dahın 1n die Fremde mıtnahm. Dieser ın seıner Art

reklamıeren.
einz1ıge Mann und klassısche Schrittsteller gehört Bayern Al und Bayern MU: ıhn

46

Die Beziehung blieb aber nıcht auf akademischem Level, reduzierte sıch nıcht auft
argumentatıve Abhängigkeiten. Saıler unterhielt bekanntliıch nıcht 11UT mıiıt Schmid
lebendige Beziehungen aufrecht.“” Schiel hat nachgezeichnet, dafß Schmid auf meh-

Reıisen miıt Saıiler INmMm: WAal, dafß häufige Besuche die lebendige Beziehung
„Pulsieren“ erhielten,“ dafß eın nıcht mehr vollständig erhaltener, ennoch

überraschend intensıver prıvater Brietwechsel diese Freundschaft ständıg NCUu be-
lebte Die innere Beziehung nachzuzeichnen 1St schwieriger, das katechetische Wır-
ken Christoph Schmids 1St letztlich selbst die Darstellung der Gestalt gewordenen
Sailerschen Katechese und Theologie, die 11UTr 1n wenıgen Punkten darüber hinaus-
geht. Anzumerken bleibt, dafß Saıiler Christoph Schmid der ıhn eigentlich profi-
lıerenden literarischen Arbeıt, der Bıblıschen Geschichte für Kınder, „angestiftet“
hat, damıt das „katechetische Poetisieren“ inıtunerend. Es 1st nıcht zuvıel ZESaART,
wenn InNnan mıiıt aılers Freund und Sekretär, dem spateren Kardınal VO Breslau,
Melchior VO Diepenbrock, Chrıistoph Schmid als „Lieblingsschüler“ des bayeri-
schen Kırchenvaters bezeichnet.“”

So äßt sıch SapcCI. In der Fıgur Johann Michael Saılers wırd Chrıistoph Schmid
entscheidend als Geistlicher und Priester epragt. Die spatere UÜbernahme der
Sailerschen Theologıe resultiert auch Aaus der intensiıven Lebensbegleitung durch
Saıler, 1ın der Christoph Schmid ın seiınem einstigen Lehrer und spateren Freund dıe
glaubwürdige Praxıs der gelehrten Theorie veritiziert sıeht.

Saılers hatechetische Theorie ın Christoph von Schmids Katechismen

23 Saıler, dıe Sonne, dıie alles ”NneX belebt
Nıcht I11UT menschlich WAar Christoph Schmid VO Johann Mıiıchael Saıler beeıin-

tu{ßt und gepragt, Saılers Einflu{fß betraftf auch und VOT allem die pastorale und kate-
chetische Theorie, die Christoph Schmid durch ıh 1ın Dıllıngen und spater durch
seıne (Saılers) pädagogische Literatur ertuhr.

Im Folgenden soll kurz die Sailersche Pädagogık Wort kommen, insotern s1e
für Chrıistoph VO Schmid grundlegend werden sollte und die dieser ın seınen

46 Briet VO 23 Nov. 1825 Eduard VO Schenk, zıtiert nach Schiel, Saıler B 497
47 Schiel, Schmid
48 Als eın Beıspıel se1l 1Ur geENANNLT, da{fß Sailer seıne Schützlinge mıiıt 1ın den Schlatter-Bernet-

Kreıs ın St Gallen einführte, durch den s1e Lavater kennenlernen konnten und dessen empha-
tisch-pietistische „Theologie“. Diese Reıise unternahm Saıiler noch 1810, als seın Zöglıng
Chrıstoph Schmid bereits tast Jahre aus seıiner akademiıschen Obhut entlassen W al. Vgl
Schiel, Saıler 1, 429

So 1n einem Antwortbriet auf eın Schreiben VO September 184/, In: Schmid, Erinne-
I1} AUS meınem Leben. Viıertes Bändchen: Spätere Berutsjahre, Schriftstellerleben, Lebens-
Ende: herausgegeben VO Albert Werter 1857, 264 Schmid, Erinnerungen 4)



Schriften Posıtiıonen ZUT Theologıe der Pastoral Saılers tinden sıch ın der
Lıteratur häufig,  > wenıger jedoch ZuUur Katechese bzw. ZU Verhältnis Saıler
Schmid.

Christoph Schmid ertuhr Saıler 1n Dıiıllıngen als Pastoraltheologen. Seıin akademı-
sches Wirken hatte, w1ıe Schmid 1n den Erinnerungen schreıbt, nıcht 11UX tür ıh
eiınen nachgerade befreiend erleuchtenden Eindruck hinterlassen: „Die studirenden
Jünglinge verglichen Saılers Erscheinen mıiıt der Frühlingssonne, die Alles NEUu be-
lebt.“” Entsprechend stark rezıplerte die Posıtiıonen seıiner Pastoraltheologie. Im
zweıten Band seiner Pastoraltheologie VO 1788 entwickelt Sailer ” ıne kateche-

« 5  . nn S1e darf alstische Theorıie, die „Anleıtung tür angehende Kinderlehrer
katechetische un:! didaktische „Muttermilch“ Chrıistoph Schmids gelten.

Die Theorie: „Anleitung für angehende Kinderlehrer“ Uvon 1788
Katechetische Unterrichtsprinzipien

Es tällt auf,” dafß Sailer nıcht mıiıt dem Inhaltskanon relıg1öser Unterweıisung be-
zinnt, sondern mi1t den Bedingungen der Katechese:

Gelingende Katechese als Rezipientenkatechese
„Er Sagt den Kındern keine Wahrheıt, davon ıhrem Verstande nıcht nach und

nach wen1gst, eıinen klaren Begriff beybringen kann. Denn OVOIMN die Kinder Sal
nıchts verstehen können (!), damıt sollen s1e allerdings verschonet werden.“*“ Ich
moöchte dieses Prinzıp als „Rezipientenkatechese“ kennzeıichnen. Dıiese Forderung
tindet sıch nıcht 11UT Begınn seiner Katechese, sondern noch ötters: Der gyuLe
Kınderlehrer „bequemet also I1 seınen Unterricht den Vorstellungen, und der Fas-
sungskraft der Kinder Denn 1Ur dieses kann fur Kinderseelen klar werden, W Aas

50 Vgl dazu Johann Hotmeıer, Seelsorge un! Seelsorger. Eıne Untersuchung ZUX Pastoral-
theologie Johann Michael Saılers, Regensburg 1967, und Aloysius Regenbrecht, Johann
Michael Sailers „Idee der Erziehung“. Fıne Untersuchung ZUr!r Einheıt des Erziehungsbegriffes,
Freiburg Br. 1961; ferner : Heınz-Jürgen Ipfling, Über den Lehrer. Eın Versuch, seiıne
Aufgaben aAaus dem Denken Johann Michael Sailers bestimmen, 1: Hans Bungert (T1g.),
Johann Michael Saıler. Theologe, Pädagoge un! Bischof zwischen Aufklärung un! Romantiık,
Regensburg 1985, 4557 An alterer Lıteratur, jedoch ımmer noch guL eintührend: Lorenz
Radlmaıer, Johann Michael Sailer als Pädagog, Berlin 1909 (Beıträge ZuUur Geschichte der
Erziehung un! des Unterrichts ın Bayern 18) Die Dissertation VO mıl Dreesen, L)as
Verhältnıis Christoph VO Schmids Johann Saıler 1n pädagogischer Hınsıicht, Bonn 19726
1St leider I1UT eine Paraphrase VO Saılers Erziehungslehre, ‚Erzıehung tür Erzieher‘. Dıie
Abhängigkeıten bzw. eine Darstellung der Katechese Saıilers tindet sıch 1Ur bedingt (ohne
Anleıtung für angehende Kinderlehrer). Sehr detaıilliert die religionspädagogische Posıtion der
Anleitung wiedergebend 1St arl Schrems, Sailers ‚Anleitung tür Katecheten‘, 1: KartB|l 58

178—-191 Für ‚Erziehung für Erzieher‘ (EfE) 1sSt die ÜAltere Literatur erschließend Anton
Stonner, Die Religionspädagogik Saılers, 1n KatBl 58 (1932) 161-1 7%

Schmid, Eriınnerungen 2,
52 Johann Miıchael aıler, Vorlesungen AaUsSs der Pastoraltheologie. Aut Betehl Churf.

Durchlaucht Irıer als Fürstbischof Augsburg eiC. herausgegeben VO Saıler.
Zweyter Band, München 1788 (ıim Folgenden abgekürzt als Saıler, Vorlesungen

53 Sailer, Vorlesungen 2) 223—310
54 An Alterer Lıteratur 1St für die detaıillierte Exegese der Anleıtung erwähnen: arl

Schrems, Saılers ‚Anleitung tür Katecheten‘;, In: KatBI 58 (1932) 178—191
55 Saıler, Vorlesungen 27 225



dıe dee der Kınderwelt angeknüpfet, oder durch s1e erläutert werden kann.  « 56
Die Forderung nach gelungener Rezeption wırd also, verblüftend modern -
mutend, durch dıe Begriffe „Fassungskraft der Kınder“ und „Kınderwelt“ näherhin
präzısıert; diese Kategorıien könnten durchaus durch den Begriff „Erfahrungsnähe“
ITSeLzZt werden. Dazu gehört selbstredend ıne induktive und graduale Vor-
gehensweise: Vom Leichteren ZUuU Schwereren.” Dıies bedeutet für die Christenlehre
auch ıne Irennung der „Zielgruppen“.

Innerhalb der Methodik ” wiırd dann etwa für dıe Stufe „Erzählung“ das Postulat
erhoben: „Eıne Erzählung 1St Zur Bildung der Kınder brauchbar, WE der
Inhalt iınnerhalb des Lebenskreises der Kınder lieget oder iın den
Fassungskreis der Kınder, WwW1e ımmer kann herunter gebracht werden.“ Dazu C —
hört selbstredend auch die für Kınder tafßbare (eigene!) Sprachwelt „oder die durch
Umschreibung und Vergleichung ohne grofße ühe verständlich“ machende
Sprache.” Daraus resultierte auch die katechetische Funktion der Schriftftstellerei
Schmuids.

Dıieser Adressaten-Didaktik korrespondiert ıne Unterscheidung zentraler und
perıpherer Aussagen:
Gelingende Katechese als Prioritätenkatechese

„Damıt seınen Zweck, die Wahrheiten der Religion den Kınderseelen nach und
nach klar machen, glücklicher erreiche, sucht VOTL allen das offenbar und
unstreıtig Wesentliche VO ottenbar und unstreıtig Zutfälligen abzusondern. Denn
dıe Spekulationen der Schule, S1e mogen och STOSSCH Werth haben, können den
Kınderseelen nıe klar werden, da sS1e den gelehrten Köpften, die s1e haben,
gar nıcht oft selbst klar sınd. 61 Damıt 1St ın 1UCEC angesprochen, W as das I1 Vatı-
kanum dem Begriff „Hierarchia verıtatum“ 175 Jahre spater anspricht,“” jedochhier relıgionspädagogischer Perspektive: Es gilt nach Saıiler ıne hierarchische
Inhaltsauswahl treffen, die der Fassungskraft der Kınder und damıt auch ıhren
tatsächlichen Fragen und S1e (die Kınder) damıt weıtertührt.

Gelingende Katechese als Sensibilisierungskatechese
Konstruktiv tormuliert Sailer 1n seiıner ersten Katechetik eın Programm „relıg1ö-

e Sensibilisierung“: „Um der Wahrheit der Religion ın den Kiınderverstand Eın-
gang verschaffen, sucht seıne Zöglinge autmerksam auf das, und nachden-
kend über das, W as s1e herum 1st und ın ıhnen vorgeht, machen.“ 63 Deutlicher
noch 1ın der vierten Auflage seıner Pastoraltheologie „Da aber A4uUus Nıchts nıchts

56 Saıler, Vorlesungen 2, 2725

58 Sıehe
5/ Saıler, Vorlesungen 21 226

Saıler, Vorlesungen B z
Sailer, Vorlesungen B 237
Saıler, Vorlesungen 27 2927

62 Vgl Ökumenismusdekret Nr. 11 Man spricht in der heutigen Religionspädagogik VO  -
einer „existentiellen“ Hıerarchie der Wahrheiten.

63 Saıler, Vorlesungen E 228
Johann Michael Saıler, Vorlesungen aus der Pastoraltheologie. Zweyter Band Vierte Velr-

besserte Auflage, München 1820 Dıie Katechese („Anleitung für den angehenden Katecheten“)
findet sıch 226—-326 Es wiırd 1J1er ECWU: die vierte Auflage zıtlert, da S1e die letzte VO Sailer
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werden kann, wiırd der Katechet VOT allem die Kınder autmerksam auf das
und nachsinnend über das, W 4s S1e herum 1st und das W as 1ın iıhnen vorgeht,
machen mussen. Denn, keıin Vorrath kındlıcher Anschauungen, Begriffe, (sJe-
tühle da 1St, da ann auch keine Kenntnis der Kınder entwickelt werden, weıl eben
nıchts da 1st, AUS dem s1e entwickelt werden solL« 65

In einer eigenen „Symboldidaktık“ wırd angesprochen, W as der Vertreter eıner
spirıtuellen „Einfühlungs-Pädagogik“ me1ınt: Die Kınder sollen nach Saıiler lang-
sa lernen, hre (!) Wıiırklichkeit sukzessive auf hre Bedeutung hın betrachten
un:! befragen, bıs hın Erfahrungen, die 1n die unmıiıttelbare Ahnung göttlichen
Wırkens führen, oder wenıgstens die Tietendimension der Erfahrungen aktıvieren.
Eın Beispiel: „Der egen der lıebe Gott sendet seiınen egen über gyule und böse
Menschen herab: also musset auch ıhr den Frommen und den Schlimmen Gutes
wünschen, gonnen, und WE ıhr könnet, auch thun  « Hıer wırd die Exıstenz
(sottes schon VvorausgeseTZL, doch wırd die Barmherzigkeıt, also die dogmatısche
„bonitas“ (sottes der für Kinder nachvollziehbaren „Güte  “ des Regens erfahrbar
gemacht. Dafiß dieses Beispiel die „Didaktık“ der Biıbel, näherhın der Bergpredigt
aufgreift, spricht NUTr für Sailer (Mt Sailer spricht VO:  - der gebotenen „Ver-
sinnlıchung“ der „himmlischen Lehre“,” geht O sowelt, die explıizıte rage
nach der FExıstenz (Jottes als für ıne gyuLe Kinderkatechese als „nıcht nöthig“(!)”
bezeichnen. Mıt dieser exıistentialen Empathie-Katechese iın die Tieten der Wırk-
lichkeit erübrigt sıch tfür diese Stute die explızıte Katechese. Die abstrakte und
WwW1e Saıler anmerkt phiılosophiısch präsentierte rage nach (sJottes Exıstenz ISt,
WenNnn s1e „Kindern vorgetragen, eın Scandal tür kındliche Gemüther und ıne
datyre auf den Fragenden.“

Zu dieser Sensıibiliısierung gehört schließlich auch das Ansprechen nıcht I11UI Ww1€e
die heutige Lernpsychologie Sagl kognitıver Ziele, sondern auch das Heranbilden
attektiver Haltungen: „Der weılse Kınderlehrer begnügt sıch nıcht damaıt, dafß se1-
1CII Zöglingen blo{fß klare Begriffe gebe, sucht jedesmal Gefühle, Empfindungen

« 70ın denselben ICHC machen.

Gelingende Katechese als strukturierte Katechese
Für die konkrete Methodıiık empfiehlt Sailer seınen Studenten ıne dreistufige

Vorgehensweise, die allerdings ın der trühen Katechetik (der Pastoral VO noch
zweıstufig gebaut 1St, da hier Stutfe we1l un dreı noch 1ın 1nNs tallen:

71„Vorerzählen, Religion als Geschichte darlegen
72I1 „Das Erzählte ın Frag und Antwort auflösen

111 1€ Kınder firagen un: antiwortien lassen, prüfen“

selbst bearbeitete Fassung 1St, somıt dıe pastoraltheologische Theorie 1n ıhrer authentischen
Intention und auch Entwicklung wiedergıbt.65 Saıler, Vorlesungen 2) Auflage, hıer 235

Saıuler, Vorlesungen Ü& 247
67 Saıler, Vorlesungen (4 Aufl.), 236
68 Saıler, Vorlesungen e 236
69 Saıler, Vorlesungen (4 Aufl.), 236
70 Saıler, Vorlesungen s 251
/1 Saıler, Vorlesungen (4 Aufl.), 230

Saıler, Vorlesungen Aufl.), 230
Saıler, Vorlesungen (4 Aufl.), 231



In dieser gegliederten Struktur verwirklıchen sıch nach Saıler die oben SCHAMNT-
ten Forderungen ın der methodischen Realisierung: Das Leichtere wırd ZU Schwe-

fortgeführt, ın der Verallgemeinerung nach der exemplarıschen erzähl-
ten (!) Vorerklärung; Anschaulichkeit 1St gegeben; das Exemplarıische ermöglıcht
„Empathie“.

Der Bedeutung der Erzählung als dem Ort eigentlicher Katechese mißt Sailer ıne
kaum überschätzende Möglichkeit be1 „Das Vorerklären gerat nıe besser, als
1n Erzählungen, die alle Eigenschaften guter, Zzur Bıldung der Kınder brauchbarer
Erzählungen haben. Dıies 1st wahr, dafß die Kunst fragen, und die Kunst
erzählen, dıe eigentliche Kunst katechisiren ausmachen.“ Gegenstand der Er-
zählung als Vorerklärung mu{(ß dabei nıcht unbedingt die Biblische Geschichte se1n,
auch WEECNN Ss1e sıch dazu vorzüglıch eıgnet: „Die Erzählungen schränken sıch nıcht
blofß auf bıblische Geschichten, und auch nıcht auf wirklich geschehene ıngee1in.  « /5 Damiıt 1st der Lıteratur 1n der Katechese eın ganz klarer Ort zugewılesen,namlıch Präsentationstorm grundlegender relig1öser Erfahrungen se1ın, die dann
ın der nachfolgenden Reflexion, die Saıler sokratisch durchgeführt sehen 11 („Der
bessere Kinderlehrer muüu{fste Sokrates SCYN, WECNNn unls lebte“ ° vertieft Werl!-
den sollen Das „Fragen, das nıchts SCYN soll, als Geburtshülfe der Erkennt-
nısseAa

Schließlich ezieht Sailer noch Posıtion Zur Methode des Auswendıig-Lernens, der
bıs ıhm selbstverständlich praktızıerten Oorm der „Aneıgnung“ der Glaubens-
iınhalte. Saıiler begrenzt ın seiıner Katechetik die Funktion des Auswendig-Lernens
auf das Notwendigste: „Auch der beste Kınderlehrer kann das Auswendiglernen
nıcht Sanz entbehren. Daftür kann und MUu SOrgCcm_, da{fß die Kınder I11UTr das
auswendiıg lernen, VO dem S1€e schon einıgen Begriff haben; da{fß S1e 2 1Ur das
Wıchtigere auswendiıg lernen; da{fß 3 durch die Übungen des Gedächtnisses den
Übungen des Nachdenkens Kraft und eıt nıcht geraubet werde.“ 78 Hıer wiırd auch
deutlich, da{fß Saıiler einem obertftflächlichen Verständnıis VO  - relig1öser Erziehung
wehrt, ıhm geht die Prägung der Person, nıcht relıg1öses Bescheid-
Wissen.””

Gelingende Katechese: 7uerst Christ sey„«80
Wohl spricht Hotmeier VO der „Eıinheıt VO Lehre un:! LebenC< 81 1ın Saıilers

Wırken, doch die Funktion der Praxıs als Konstitutiv einer katechetischen Theorie
Saıilers wurde, sOWweıt iıch dıe Lıteratur mıt Ausnahme VO ar] Schrems sehe,
nıcht als zentrale Kategorıe ın Sailers Lehre erkannt.““ Wenngleıch ın der Darstellung
f Saıler, Vorlesungen %. 231
75 Saıler, Vorlesungen 2, 233

Saıler, Vorlesungen 2, 2729
77 Saıler, Vorlesungen 27 229
78 Saıler, Vorlesungen 27 250

arl Schrems empfiehlt noch 1932 den Fettdruck für Saıilers Erkenntnis der Defizienz 11UT!T
NnıtLVv erfaßter Glaubensinhalte. Vgl Schremss, Anleitung 190k0ä Saıler, Vorlesungen (4 Aufl.), FA}
Hotmeier, Seelsorge 11

82 Hotmeier reduziert Sailers Ausführungen ZUuU Katecheten autf die methodische Funktion
des Erzieher-Seins 1m Blick autf die Etftizienz des fraglos klaren Gegenstandes der Katechese:
„Der Katechet soll in nıchts Konzessionen die eıt machen, sondern die Kınder BanNZCS
Christentum hne Verkürzung lehren.“ Dagegen MU!: betont werden, da{fß Saıler sehr wohl



der Sailerschen Katechetik immer auch dessen Betonung des Subjekts angesprochen
wurde, 1st die Reflexion dıieses Ansatzes tür Saıilers Religionspädagogik ll
M1r scheinen nıcht ausreichend gewürdigt. Kurz daher eın Hınweils auf Saılers
Theorie über den Katecheten.

Sailer ” definiert den Katecheten ın einem erkennbaren hierarchischen Rollen-
geflecht: „Der Katechet 1St

Lehrer der Religion;
I1 Lehrer der christlıchen Religion;
111 Lehrer der christlich-katholischen Religion;

Lehrer der eınen und derselben christlichen Religion;
eın mündıger Lehrer für den unmündigen Theil den Unmündıgen.

Idieser hierarchische Autbau deutet eher darauf hın, da{ß nıcht die begriffliche
Spezlalısierung den Fortschritt 1ın der Katechese bestimmt, sondern die Fähigkeıt

kindgemäfßen Aussagen und Darstellungen der relig1ösen Inhalte. Der Prımat des
gelebten Glaubens steht daher 1m Vordergrund seıner Theorie über den Katecheten,
nıcht die systematische Vollständigkeıt oder die begriffliche Konsıstenz einer Theo-
logıe. Geradezu despektierlich die klare Reihenfolge A die Sailer ın der Iden-
t1tÄät des Katecheten und für die Bestimmung der Unterweısung anmahnt:

„Seyn 1St also 1m Katecheten das ‘9 Darstellung ZU!r Anschauung das ZWEYTE;
« 85Unterricht ITST das drıtte.

Dabe1 versteht Sailer diese Reihenfolge nıcht als einander integrierende Eıgen-
schaften des Lehrers, die iın der Praxıs dann doch wıieder ZU!r Domuinanz der Inhalte
führen, neın meınt dies panz klar 1n der Reihenfolge der katechetischen Unter-
weısung: „Er (der Katechet, stellt als Mann, als Christ 1m Leben Zur Anschau-
ung dar, W as als Lehrer der Kınder iın Worten aussprechen ll Er Afßt S1e erst die
Religion 1m lebendigen Biılde schauen, damıt s1e hernach (!) das Wort VO dem, W as

S1e erschaut haben, hören, verstehen, Herzen fassen können. Er äßt also zuerst
die Eindrücke des CGuten tief ın den Gemüthen der Kinder graben, ehe VOCI-

sucht, Begriffe des (suten 1ın den Verstand der Kınder legen. Fr mufß also
Zuerst Christ SCYH, ehe das Christenthum ZUr Anschauung darstellen soll, und
MUuU ZzZuerst das Christenthum darstellen, ehe davon eiınen Begriff einbilden

C S6kann.
Saıler ordert also eıinen Dreischritt ın der Katechese:
Zuerst das überzeugende Glaubensleben.
Dann die Präsentatı:on der Wahrnehmung des Glaubens (etwa ın Gestalt der
biblischen Zeugnisse).

sıehe ben inhaltliche Anfragen macht und 1mM Bereich der Reflexion ber den Erzieher
eigentümlıche bıs dahın nıcht 1n diıeser Deutlichkeit artiıkulierte Aussagen ZU gegenselt1-
gen Verhältnis VO  - „Lehre“ und „Erzıeher-Leben“ vorbringt.

83 Es werden die Ausführungen der 4. Auflage VO 1820 zıtlert, da 1er erst die in der
Praxıs Saılers ımmer schon prasente „Orthopraxıie“ ıhren reflexen Niederschlag gefunden
hat. In der Erstauflage der Pastoraltheologie VO 788/89 1st dieser Ansatz och aphoristisch
verSstreut, ELW: ın Aussagen wIe: s gehört mıiıt den teinen Kunstgriffen des Kinderlehrers,
dıe Lehre ın dıe That verwandeln, der durchs hun lehren. Saıler, Vorlesungen 2) 250
Systematisch 1St dieser Ansatz TSL spater durchdacht worden.

Saıler, Vorlesungen (4 Aufl.), 2728®%
5 Sailer, Vorlesungen (4 Aufl.), 2729

Saıler, Vorlesungen (4 Aufl.), 2728
41



Danach erst dıe begrifflich systematische Durchdringung der Lehre, dıe eben
KOO erfahren, erlebt sein awıll.

Was hıer Begınn (!) der überarbeiteten Katechese, also nach der Ernte der
Erfahrungen des inzwıschen tast sıebzigjährigen Kırchenmannes formuliert 1St, 1St
nıcht mehr und nıcht wenıger als das Postulat einer zeıtlichen Priorität der
Orthopraxie “VOor der Orthodoxie ın der Katechese. Bereıts schon ın der „Glück-
selıgkeitslehre“ (erstmalıg 1787 erschienen)” wırd dieses ın der Katechetik metho-
disch betrachtete Prinzıp für ıne Pädagogik tormuliert: „Seı selbst, WOZU du Men-
schen tühren wiıllst. Se1 selbst AUusSs der Kraft, die Jesus Christus verheıifßen, und
mitgeteılt hat < 88 Unter dieser katechetischen Theorie wiırd Christoph Schmid 1in
Dıllıngen geformt, mıiıt dieser katechetischen Theorie inıtulert Saıler ach der Dıllin-
CI eıt immer wıeder Produktionen und pädagogische Aktionen bel seiınem Lieb-
lıngsschüler Christoph Schmid.

Christoph Schmids Umsetzungen der Satılerschen katechetischen Didaktık
In seiınen Katechismen, 1ın seıiner Bıblischen Geschichte SOWI1e ın seıiner Kinder-

und Jugendliteratur, aber nıcht zuletzt ın seiınem Selbstverständnis als religiöserErzieher realısıert Christoph Schmid die Sailersche Didaktik Exemplarısch sollen
wenıge Werke und Taten hier Wort kommen:

Das Gottbüchlein: Elementare Glaubenseinführung für Kinder ım Geiste
9108 Saılers Anleitung CC

Das Gottbüchlein 1st neben der Biblischen Geschichte und den „klassıschen est-
sellern“ seıner Erzählungen das erfolgreichste Werk dieses Sailer-Schülers. Von se1l-
11Cer Entstehung (ca bıs seıner etzten Auflage 1mM Jahre 1936 erschien
ın einahe zehnjährigem Rhythmus ıne (unveränderte) Neuauflage.”WDas Werk entsteht 1in Schmids Thannhausener Zeıt, als SCZWU. 1st, selbst
ıne Didaktik der Religionslehre entwerten und auch iınhaltlıch aufzufüllen: seıne
Gemeinde nn dieses Werk eiıner ersten explızıten Katechese „Gottbüchlein“. In
primärer Funktion dient allerdings nıcht dem Religionsunterricht, sondern dem

Johann Michael Saıiler’s sämmtlıche Werke, Anleıtung des Vertassers herausgegeben
VO: Joseph Wıdmer, Domkapitular und Professor der Theologie 1ın Luzern, 40 Bände,
ulzbDac. 0—1 841, Supplementband 1855 (WW) Die Glückseligkeitslehre tindet sıch 1n

A 329
Gottbüchlein. Erster Unterricht VO:!  - (sott für seıne lıeben Kleinen, München: Ars

(Josef Müller) 1936
90 Auflagen nachweisbar und (ın Augsburg Cassıaneum) vorhanden: 1829, 1848, 186/,

1869, 1872, 1875, 1876, 1886, 1896 lle Ausgaben mıit ministerieller Druckerlaubnis un!
kırchlichem Imprimatur. Noch 1890 1st 1mM Pastoralblatt der 10zese Augsburg (14 Februar
1890, 373 (1890) 51) ıne Diskussion nachzuzeichnen, die wenngleıch 1ın Rückzugsgefechtenbegriffen das Gottbüchlein reiten versucht. Der (anonyme) Autor spricht WAar dem
Gottbüchlein seıne Funktion 1M Sprachunterricht ab, tür den jedoch sıeht als „gee1g-net Als Charakterisierungen verwendet die Wertung „ungeheuchelte Religiosität“, dıe dem
Gottbüchlein wıe der biblischen Geschichte „unvergänglichen uhm bescheren wırd ebd
51}



Erstlese- bzw. Erstschreıibunterricht, w1e die Erinnerungen bezeugen.” Dıiese Fibel
für dıe Glaubensbegegnung entstand Aaus der Praxıs und mıiıt der Theorie Saılers.
Thematisch wird mıiıt einsılbıgen Begriffen uerst ıne Gotteslehre, dann zweısılbıg
ıne Christologie SOWI1e mehrsilbıg ıne „Geistlehre“ für Kınder entwickelt.”“

Im Gottbüchlein wırd offenbar, da{fß die didaktische Anlage die VO Sajler gefor-
derten Prinzıpien eiıner lebendigen Katechese realisiert:” Der Adressat wiırd NSL-

IN 1ın seıner ıntellektuellen und emotionalen Kompetenz. Schwerpunkt ISt,
Ww1e Sailer schon in der ersten Fassung seiıner Pastoral für den „weılısen Kınder-
lehrer“ gefordert hatte,” da{fß „ jedesmal Gefühle, Empfindungen 1ın denselben ICHC

machen“ suche. Eıne Priorität der Themen wırd unfraglich ZESELTZT, durch dıe
klare Aussparung verschiedener Themen (etwa (sott und das Leid —. a.) und auch
(implızıt) begründet: Dıe affektive Grundlegung einer lebendigen (sott- und hrı-
stusbeziehung hat Vorrang VOT einer trühen Vollständigkeit des deposıitum tide1
Dıe Forderung nach der Praxıs der Glaubens zeıgt sıch 1ın der speziellen FEthik für
Kınder, die diametral der üblıchen „christlichen Sıttenlehre“ ın Oorm des Dekaloges
und der „Tugendkataloge“ entgegensteht, insotern hier iıne „Alltagsethik für Kın-
der“ entwickelt wird. Besonders der „Iraktat“ der Gotteslehre entwirtt ıne gerade
auch VO  —$ Sailer protegierte Sensibilisierung gegenüber der Wırklıichkeıt, w1ıe S1e
Kınder erleben; hiıer eben mıt der Zielrichtung der „guten Schöpfung“. Der in „Er-
ziıehung tür Erzieherch 95 entwickelte dreistufige „graduale“ Religionsbegriff findet

scheint mMI1r 1M Gottbüchlein die konsequente Verwirklichung der ersten Stufe
der „Relıgion als Getühl“

Man könnte daher resumıieren: Das Gottbüchlein stellt die konsequenteste Form
der Verwirklichung VO Saılers Ansatz einer gradualen Katechese dar.

Saılers frühe Katechismuskonzeption ın Schmids Teinem ( AaNıSLUS
Schon 1ın der ersten Katechetik, die Sailer iın seiıner Pastoraltheologie VO' 788 VCI-

fafßt hat, tindet sıch bereits eın Konzept über eınen, noch erstellenden (!), Kate-
chismus.” Der CHNSC Kontakt zwıschen Saıler un: Chrıstoph Schmid, auch nach dem
Studium ın Dillingen, legt die Vermutung nahe, da{fß Saıler nıcht 1Ur der Inıtiator der
Biblischen Geschichte Wal, sondern auch, wenıgstens billıgend, dıe Entstehung des
Kleinen Canısıus VO 1802 protegıert hat

Schmid, Erinnerungen 3 137
Schmid, Erinnerungen &. 147 Hıer zeıgt sıch 1m übrigen, dafß der Jetzt schliefßlich end-

gültıge trinıtarısche Autbau nıcht ab OVO intendiert WAäl, da der „Traktat“ Z Geist TSL näch-
träglıch angefügt W al. Es stand Iso keine ursprünglıch dogmatische, sondern eine katecheti-
sche Überlegung Pate Dafß Chrıstoph Schmid letztendlich ennoch die tradıtionelle Gliede-
rung verwendet hat, aflßst9da{fß notwendige katechetische und systematische Über-
leg NSCnh mıteinander harmonisieren wollte

Ausführlich dazu Meıer, Schmid 129—-143
Saıler, Vorlesungen R 251

95 Hıer dıtterenziert Sailer einen unıversellen Religionsbegriff 1N; Relıgion als Gefühl, elı-
z10N als Begriff und Relıgion als Idee Damıt annn sowohl den strukturgenetischen Prozeß
eınes Glaubenswachstums erftassen als uch verschıedene Manıtestationstormen relıg1öser
Identität erhellen.

96 Saıler, Vorlesungen B 252 Die spater ın der vierten Auflage der Pastoraltheologie 1N-
dende Konzeption über die „Verbesserung der Katechismen“ jn kann AUS methodi-
schen Gründen nıcht zugrunde gelegt werden. Sıe wiırd ber be1 der Konzeption des Diözesan-
Katechismus VO:  3 1836 relevant.



Das Katechismus-Konzept der Pastoraltheologie VO Dıllıngen, das Schmid Ja
gehört hatte, schlägt tolgendes Modell für einen Katechismus VOI, das den Kindern

x1bt, „worınn das Wesentliche der Kınderlehre enthalten 1St  « 97 Dıiese Eın-
leitung macht deutlich, dafß die Zielgruppe nıcht 1Ur dıe Kınder, sondern die „Er-
zıehungsberechtigten“ ın Sachen Religion sınd. Die Kinder sollen „nachlesen“ und
dann „Erläuterungen erhalten“. Inhaltliıch sollte der Katechismus nach den schon
0N der Sailerschen katechetischen Theorie bekannten Kategorıien konstitulert se1nN:

„50 eın Catechismus mülßte, die Absıcht seınes Daseyns erreichen,” eiIN-
gerichtet werden, dafß

das Wesentliche der Glaubens- und Sıttenlehre vollständig enthielte:I1 nebst der Glaubens- und Sıttenlehre auch die Beweısgründe der Wahrheıiten,
und dıe Beweggründe Zur Ausübung des Guten 1n verständlicher Sprache MI1t-
theılte;

111 VO Leichtern Zzu Schweren tortschritte:;
und ın Sache und Sprache auf dıe Fassungskraft des Zzartern Alters strenge
Rücksicht näiähme.“

Wıeder stößt INnan auftf die Krıiıterien „Fassungskraft“ und Induktion. Neu 1sSt hier
dıe Aufforderung Zur eigens genannten „Motivatıon“; damıt wırd letztlich der
Katechizand VO Objekt der Unterweisung Zu Subjekt der Glaubensaneignung
beftördert. Schmid realısıert dieses Konzept ın jeglichster begrifflichen Differenzie-
LUNS 1ın seiınem „kleinen Canısıius“ VO 1801.” Dieser „kleine Canısıius“ glänzt durch
Kurze, ennoch verwendet die tüntf Hauptstücke (Prinzıp Vollständigkeit!), be-
schränkt sıch allerdings auftf elementare Grundwahrheiten und geht radıkal in
Sprache und Erfahrung auf den Verstehenshorizont der Kınder ein. Mıt der paulını-
schen Trıas GLA UBE (ın der Sprache der Kinder: „ Was CGott schon gethan habe“),

(„Was (Jott noch thun werde“) un („Was WIır noch thun
haben“) wırd ıne Grundstruktur gewählt, die den Saılerschen Didaktikprinzipien
entspricht, dabe1 VOT allem das Herzstück, das erfahrungsorientierte Erzählen aut-
greitend, ın dem alle Katechismusstücke mıt bıblischen Erzählungen/Zitaten 5C-
rahmt sınd.

Der spatere Diözesankatechismus VO 1836 mehrtach VO Rom zensıert wırd
VO Schmid iınnerlich abgelehnt, denn 1ın iıhm konnten Saıilers pädagogische Ansätze
nıcht mehr verwirklicht werden. 100

Katechetische Konzepti:onen nach Saılers Theorie: Fıne Direktive
Christoph Schmid veröffentlichte, als bereıts als verantwortlicher Domkap:ı-

tular ın Augsburg für das Schulwesen zuständig WAarl, eın Konzept ZUr relıg1ösenErziehung, dem deutlich die Handschrift Saıilers erkennbar 1st die Veröttent-
lıchung der Ordinariatsdirektive VO  - 830 101 „Das Catechisiren der Geıistlichen 1n
den Volksschulen betreffend“.!*

9/ Saıler, Vorlesungen 2’ 252
9® Man beachte die implizite Kritik: Eın Katechismus hne die geNanNnNtLEN Kriterien scheıint

hne Daseinsberechtigung!99 Kleiner katholischer Katechismus ach Petrus Canısıus. Erstauflage 1801 Vgl Zzur

Analyse Meıer, Schmid 14/-—1 65
100 Vgl Meıer, Schmid 16/-197.
101 Oberhirtliche Verordnungen der 10zese Augsburg. Generale die Siäcular- und

Regular-Geıistlichkeıit des Bisthums Augsburg (1803-1837)



Im dıesem Anschreıiben die gesamTeE Geistlichkeit der 10zese Augsburg VO

23. Junı 930 heißt . Das Catechisieren der Geıistlichen ın den Volks-Schulen
betretftend‘: ‚Uns 1st aber auch, leider! offiziell kund geworden, dafß einıge Pfarrer
nıe, oder doch NUur selten, ın der Schule erscheinen, und dem Lehrer nıcht 1Ur den
iıhn vorzüglich tangıerenden weltlichen, sondern auch den essentiell ın das Gebiet
des Seelsorgers und dessen Kapläne einschlagenden Religions-Unterrichte überlas-
sen.‘“  c 104 Dieser (traurıge) Anlafß wiırd auf eın katechetisches Konzept zurückgeführt,
das die alsche Methodik 1mM Religionsunterricht bemuüht. Das Problem sıeht der
Bischoft (durch die ugen se1ınes für Katechese zuständıgen Domkapıtulars Chri-
stoph Schmid) darın, da{fß die „‚Lehre für Kopf und Herz 1ın eın leeres Auswendig-

105 und dies kann eben auch VOoO den weltlichen Lehrern übernom-lernen übergeht
Imen werden. Als Lösung wiırd daher vorgeschlagen: „Damıt aber dieser Unterricht
nıcht blofß 1m Anfüllen des Gedächtnisses der Schuljugend MmMI1t den Tönen eines nıcht
verstandenen Catechismus, oder 1mM eintachen Ausfragen aus demselben bestehe,
sondern Herzensteilnahme und Verstehen der relıg1ösen Wahrheiten mıiıt Anwen-
dung auf Gesinnung und Wandel bewirke, wollen WIr Wınke erthei-
len !“ 106

107In wırd der Catechismus als „Leitfaden vorgeschlagen, dabe1 wırd klar die
Zielgruppe genannt: Die „Unmündiıgen 1ın ıhrer Sprache (%) und tfür ıhr Gemüth.“
In wiırd der Katechet als „Muster 1m Leben“ begriffen, die Verkündigung nıcht
1Ur auf Stoft un! Inhalte reduzıert, sondern autf den Zusammenhang VO  - Praxıs un:
anzunehmender Theorie verwıesen.

ordert ıne Unterrichtsvorbereitung, die mMi1t „herzliıchem Geberth“ ıne „Belebung
des Gefühls der Kınder“ erreichen soll, „damıt s1ie das Wahre, Gute und Schöne 1eb
gewıinnen.“ 108 Dıie affektive Komponente wiırd hıer postuliert.

betrifft dıe Methodık Es wırd empfohlen
a) „Vorerzählung des CGanzen mıiıt Wärme des Herzens.“

„Zergliederung des Erzählten iın Frage und Antworten“
C) „Prüfung der Kinder“.

Hıer wırd einahe wörtlich die Methodıik wiedergegeben, die Saıler iın seiner
109Pastoraltheologie VO  — 1820 (4 Auflage) tfür den Katecheten verlangt.

In kommt das Generale des Bischotfs autf die Unterrichtsgegenstände SPIC-
chen: 99-  1€ Lehre für Kıinder werde aus dem Gesichtspunkte »der Geschichte« dar-
gestellt, indem das NZ Christenthum aut Geschichte beruhet und die geschicht-
lıche Lehrart der Fassungskraft der Jugend angemessensten ISr  < 110 Hıerin lıegt
ıne Priorität tür die Biblische Geschichte begründet, die eben aus dem katecheti-

102 Nähere Analyse beı Meıer, Schmid 171=1
103 ()VA 1830; die Direktive 1st hne Seıtenangabe. Zählung projektiv.104 (I)VA 1830, (1)
105 ()VA 1830, (3)
106 OQVA 1830, (4)107 COQVA 18530, (4)108 OVA 18530, (5)109 Saıler, Vorlesungen 27 Zweyter Theıl Anleitung ür den angehenden Katecheten, (225—

326) 230 Vgl ben eıl
110 (QVA 1830, (5)



schen Konzept Saılers STAMMLT, das sıch in seıner Denkschrift „Über Verbesserung
der Katechismen“ (VerbKat) findet!!!. Dıe zentralen Gedanken lassen sıch als tol-
gende Postulate zusammentassen:

Dıe Adressaten sınd dıe Volksschulkinder.!!*
Die Grundstruktur sollte sıch Canısıus oOrlentieren.
Dıie zentralen Glaubensinhalte mussen präsentiert werden, aber 1m Gewand der
bıblischen Geschichte (als „historischer Katechismus“).
Sprache und „Erfahrungswelt“ mussen den Kındern zugänglıch se1n.
Im (sesamt der Katechese darf dieses Medium nıcht überbewertet werden.

Wıe Schmid diesen Ansatz realisıiert, zeıgt iıne programmatiısche Rede, die VOTL
der Diözesan-Geistlichkeit 1831 gehalten hatte, 1n der konsegent Sailers Posıtionen

113ausgearbeıtet wurden.
Es beinhaltet iıne ZEWISSE Tragıik, dafß der VO Schmid erarbeitete Diıöcesan-

Katechismus VO: 8236 letztlich durch die Eınarbeitungen der römischen Monıta
schließlich seinem ursprünglıch Sailerschen Grundkonzept wenıgstens Lireu

114blieb, w1e Schmid selbst resignierend teststellen mußte.

Erziehen durch Erzählen: Bıblische Geschichte als Herzstück religiöser Erziehung
Christoph Schmids Biıbilische Geschichte dart als das Herzstück seıiner katecheti-

schen Bemühungen betrachtet werden. Waren dıe Katechismen Auftragsarbeit oder
AaUus$s der Notwendigkeıt der schulischen Arbeıt erwachsen, 1st die Biblische
Geschichte bewufißt ın Zusammenarbeit mit Saıiler a4aus$s einer bestimmten Ziel-
richtung entstanden.

Kernerfahrung 1st be1 Schmid die eıgene Bıographie, der Vater, der ıhm 1ın vielen
Lebenskontexten miıt den Erzählungen der Schriftt ıne lebensrelevante Exegese
einübte, die ıh: 1n allen Bearbeiıtungen nıcht mehr los ließ.* Auf diesen Vor-

110 (J)VA 1830, (5)
111 Im drıtten Teıl der Anleıtung für den angehenden Katecheten entwickelt Saıler Über-

legungen „Uber Verbesserung uUuNseTrs Katechismus“, 1: Sauler, Vorlesungen 27 (4 Aufl.), 571 —
326

112 Mıt dem Generale VO Aprıl 1839 wiırd och eiınmal mıt ausdrücklicher Schärte der
alleinıge Gebrauch des Dıö6zesan-Katechismus VO Schmid vorgeschrieben. Einzıge Ausnahme
sınd das Gottbüchlein und Schmids kleiner Canısıus. Interessant für den realen Eınsatz 1st die
Aufsplitterung: Gottbüchlein und Canısıus sınd „tfür die Klasse der Werktagsschüler“
vorgeschrieben (also für sechs- bıs achtjährige), der Diözesankatechismus 1st „1N der zweıten
Klasse der Werktagsschule aber, eın mehr zusammenhängender Religionsunterricht begıin-
9148! MU: vorgeschrieben. (Generale VO:  -

113 Christoph VO Schmid, Eınige Worte über eiınen I1CUu veriassenden Diıöcesan-
Katechismus, 1 Conterenzarbeiten der Augsburgischen Diöcesan-Geıistlichkeit 1mM Pastoral-
'a und anderweitgem Gebiete der practischen Theologie, zweıter Band, Augsburg 1831,
2022729

114 Schmid te das Endergebnis mıiıt den Worten Iinen: „Gründliche Theologen, die
ber durchaus keine Pädagogen sınd, haben ıh; verbessert, hne da{fß meıner Meınung da-
Urc besser geworden.“ In Schmid, Erinnerungen 4’ 238

A Br mu s1e mıiıt besonderer Vorliebe, mıiıt Innıigkeıit und Andacht VOT. Dıie Freundlıichkeıit
Gottes, der miıt den ersten Menschen w1ıe eın Vater mıit seiınen Kındern umgıng, WAarlr mMI1r mehr



auSsSetzZUNgenN baute Saıiler auf. Saıiler wıeder hatte truh das schrıittstellernde Talent ın
seiınem Studenten entdeckt und die Chance gesehen, seıne eıgene theologisch-
pädagogische Konzeption Zur Katechese ın konkrete „Materıalıen“ umzuseizen.

4 ] Z7ur Genese der Bıblischen Geschichte
Saılers Brieft 1st noch erhalten, ın dem seiınen Lieblingsschüler auffordert, dıe

Biblische Geschichte BG) vertfassen. Am Februar 1800 schreibt Sailer
Schmid: „Du bıst der einzıge Mann, den ich mıt Steiner und Wıinkelhoter für beru-
fen halte, die biblische Geschichte für dıe deutschen Schulen ın Bayern earbe1-
re'  5 Dıie alte Auflage (ım kgl Bayerischen Schulbuchverlag, geht Ende
Dıie NECUC soll ganz Deıin Werk se1n. Bınde Diıch, wenn Du nıcht willst, weder Plan
noch Ordnung des ersten Werks Arbeıte ganz AauS$s Deiınem Herzenaussetzungen baute Sailer auf. Sailer wieder hatte früh das schriftstellernde Talent in  seinem Studenten entdeckt und so die Chance gesehen, seine eigene theologisch-  pädagogische Konzeption zur Katechese in konkrete „Materialien“ umzusetzen.  3.1 Zur Genese der Biblischen Geschichte  Sailers Brief ist noch erhalten, in dem er seinen Lieblingsschüler auffordert, die  Biblische Geschichte (= BG) zu verfassen. Am 9. Februar 1800 schreibt Sailer an  Schmid: „Du bist der einzige Mann, den ich mit Steiner und Winkelhofer für beru-  fen halte, die biblische Geschichte für die deutschen Schulen in Bayern zu bearbei-  ten. Die alte Auflage (im kgl. Bayerischen Schulbuchverlag, U. M.) geht zu Ende.  Die neue soll ganz Dein Werk sein. Binde Dich, wenn Du nicht willst, weder an Plan  noch an Ordnung des ersten Werks. Arbeite es ganz aus Deinem Herzen ... Kind-  lich-Klar, kindlich-herzlich und edel wie Dein Herz sei Dein Ton“.!!®  In Thannhausen entsteht, nach den ersten Erfahrungen aus Nassenbeuren, die  Biblische Geschichte. Dabei legt Schmid diesem seinem Werk Erfahrungen zugrun-  de, die er im tatsächlichen Unterricht mit den Kindern macht: „Der tägliche Unter-  richt in der Religion war mir (...) höchst erfreulich und der Bearbeitung der bibli-  schen Geschichte sehr sehr förderlich“.‘!” Natürlich ist sein spiritus rector, Sailer, mit  integriert, auch wenn Schmid die eigentliche Arbeit leistet. Wenigstens als „Kor-  referent“ begleitet Sailer die Arbeit: „Ich schickte meine Arbeit Sailer zu. Er fand sie  gut, änderte hie und da ein Wort, und fügte hie und da eine Zeile bei, konnte jedoch  aus Mangel an Zeit nur die ersten Bändchen durchgehen.“ ''® Ein Briefzeugnis Sailers  belegt, daß Sailer nicht nur die Arbeit initiierte, sondern auch in ihrer Konzeption  entscheidend mitgestaltete und — gut hieß! Nach der ersten Auflage von 1801 folgen  überarbeitete Auflagen (etwa 2. verbesserte Auflage von 1804), bei der Sailer seine  Erfahrungen einbrachte. An Judith Heß-Berneth schreibt Sailer am 15.Januar 1803:  „Der Freund (Christoph Schmid, U.M.), der die biblischen Erzählungen des Alten  Bundes herausgegeben und davon itzt einige Exemplare in Ihren Händen sein müs-  sen, arbeitet die des N(euen) Bundes nur noch sorgsamer aus; ich lese gerade in sei-  nem Manuskripte und finde himmlisches Vergnügen. Er glaubt, und wer glaubt,  liebt, und die Liebe findet dem Gedanken das rechte Wort. Zudem hat er etwas  « 119  Genie-ähnliches in seinen Talenten.  In den Erinnerungen schreibt Schmid über Sailers Beteiligung noch inhaltlich  Interessantes: „Ich hatte, während ich in der Seelsorge stand, mit ihm öfter über  Behandlung der biblischen Geschichte bei dem Religionsunterrichte in der christ-  lichen Lehre sowohl in Kirche als Schule — gesprochen, und ihm gesagt, ich finde,  daß der Umfang und Zusammenhang der göttlichen Führungen des Menschen-  geschlechtes für Kinder zu umfangreich und zu schwer sey, daß sie hingegen an ein-  zu Herzen gegangen, als die gelehrten Begriffe, die in der Folge meine Religionslehrer mir,  in hohen, für Kinder nicht geeigneten Worten beizubringen suchten. Durch die einfachen  biblischen Erzählungen gewann ich Gott, den Vater im Himmel lieb, und empfand kindliche  Ehrfurcht gegen Ihn.“ Schmid, Erinnerungen 1, 3 f.  116 7n: Schiel, Schmid 59.  17 Schmid, Erinnerungen 3, 136.  18 Schmid, Erinnerungen 2, 154.  1? In: Schiel, Sailer 2, 262. Judith Heß-Berneth ist die zweite Tochter des Fabrikanten  Kaspar Berneth aus St. Gallen. Vermählt mit dem Leiter des Waisenhauses in St. Gallen,  Laurenz Heß, pflegte die Familie Kontakte mit Sailer. Vgl. dazu Schiel, Sailer 2, 626.  47ınd-
lıch-Klar, kındliıch-herzlich und ede]l w1ıe Dein Herz se1 Deın T0n“-l 16

In Thannhausen entsteht, nach den ersten Erfahrungen aUus Nassenbeuren, die
Bıblısche Geschichte. Dabe!: legt Schmid diesem seiınem Werk Erfahrungen ZUSTUN-
de, dıe 1mM tatsächlichen Unterricht mıiıt den Kındern macht: „Der tägliche Unter-
richt 1ın der Religion W ar MI1r höchst ertreulıch und der Bearbeıitung der bibli-
schen Geschichte sehr sehr förderlich“.!! Natürliıch 1St se1ın spırıtus reCLOT, Saıler, mıiıt
ıntegriert, auch WEeNNn Schmid die eigentliche Arbeit eistet. Wenigstens als „Kor-
reterent“ begleitet Sailer dıe Arbeit: „Ich schickte meıne Arbeıt Saıler Er tand S1e
gZuL, anderte hie und da eın Wort, und fügte hıe und da ıne Zeıle bei, konnte jedoch
Aaus Mangel eıt NUr die erstien Bändchen durchgehen.“ 118 FEın Briefzeugnis Sailers
belegt, da{fß Sailer nıcht 1Ur diıe Arbeit inıtıuerte, sondern auch ın iıhrer Konzeption
entscheiıdend mıtgestaltete und gut hıefß! ach der ersten Auflage VO 801 folgen
überarbeitete Auflagen (etwa verbesserte Auflage VO bei der Sailer seıne
Erfahrungen einbrachte. An Judıth Hefß-Berneth schreibt Saıiler 15. Januar 1803
„Der Freund (Christoph Schmid, M.), der die bıblischen Erzählungen des Alten
Bundes herausgegeben und davon ıtzt einıge Exemplare 1n Ihren Händen seın mMUuS-
SCIl, arbeitet die des N(euen) Bundes L1UT och SOTSSamcer AUs, iıch lese gerade 1ın se1-
NC Manuskripte un tiınde hıimmlıiısches Vergnügen. Er glaubt, und Wer ylaubt,
lhıebt, und dıe Liebe tindet dem Gedanken das rechte Wort. Zudem hat eLWwWAas

119Genie-ähnliches 1ın seiınen Talenten.
In den Erinnerungen schreibt Schmid über Saıilers Beteilıgung noch inhaltlıch

Interessantes: „Ich hatte, während ıch ın der Seelsorge stand, mıiıt iıhm öfter über
Behandlung der bıblıschen Geschichte be1 dem Religionsunterrichte 1n der christ-
lıchen Lehre sowohl 1n Kırche als Schule gesprochen, und ıhm DESART, ıch finde,
da{fß der Umfang un! Zusammenhang der göttlichen Führungen des Menschen-
geschlechtes für Kınder umfangreich und schwer SCY, dafß s1e hingegen e1n-

Herzen CHANSCHIL, als dıe gelehrten Begriffe, dıe ın der Folge meıne Religionslehrer mıir,
1n hohen, für Kınder nıcht geeıgneten Worten beizubringen suchten. Durch dıe eintachen
bıblischen Erzählungen SCWaNn}n iıch Gott, den Vater 1mM Hımmel lıeb, und empfand kındliche
Ehrturcht Ihn.“ Schmid, Eriınnerungen 11

116 In: Schiel, Schmid
117 Schmid, Erinnerungen 3’ 136
118 Schmid, Eriınnerungen E 154
119 In: Schiel, Saıiler 2’ 262 Judıth He{fß-Berneth 1St dıe Zzweıte Tochter des Fabrikanten

Kaspar Berneth aus St. Gallen. Vermählt mıit dem Leıter des Waisenhauses 1n St. Gallen,
Laurenz Hefß, pflegte die Famillıie Kontakte mıiıt Saıler. Vgl azu Schiel, Saıler B 626



zelnen Begebenheıten und Beispielen grofße Freude haben, und S1e recht Herzen
nehmen. ‚50 1st auch’, sprach Saıler. Sogleich die Geschichte Adams und VAas
1mM Paradıese, dıe VO der verbotenen Baumftfrucht aßen, zeıgt klar, als für die
Kinder 1Ur immer möglıch 1st, W as der Gehorsam Gott, und W as dıe Sünde,
der Ungehorsam Ihn SCY und welche schreckliche Straten der Ungehorsam

CCC 120Gott sıch zuzıiehe.

Bıblische Erzählungen als Identifikationsangebote für einen „Kinder-Glauben“
Saıiler tavorisierte anscheinend ıne exemplarısche Begegnung miıt der biblischen

Tradition: Abel, Joseph, der kleine Samuel, Davıd „wiırken auf die Kınder mehr, als
das N der biblischen Geschichte. Wenn s1e die einzelnen Begebenheıten VeOI -
OmmMen haben, annn ıhnen 1ın ıhren reiteren Jahren das (Ganze leichter -
schaulich gemacht werden.“ 121 In Tradition w1e auch modernere Erkenntnisse
vorwegnehmend realisiert Schmid hıer das Prinzıp Anschaulichkeit. Der Erfolg W ar
unerwartet:

Dıie Lebensdauer der Biblischen Geschichte VO Christoph Schmid, bzw. der
Schmid-Werfer-Bearbeitung 1Sst für dıe Verhältnisse katechetischer Schriften als
sehr hoch bewerten. 1912 also über undert Jahre spater ordnet die 10zese
Augsburg ıne NCUC Biblische Geschichte VO Heıinrich Stieglitz fu Ü den Gebrauch

den Volksschulen Bayerns an  122 Dıie etzten Lebenszeichen der Schmidschen
Biıblıschen Geschichte tinden sıch in der Erzdiözese München und Freıising,
noch 1925 (!) ein geharnıschtes Verbot VO' Ordinarıat ausgehen mufß, damıt die
Schmid-Werter-Bibel nıcht mehr verwendet werde. 123

Erwähnenswert 1St schließlich noch der Modus des Schreibprozesses, der Schmid
bei seiınen Arbeiten bestimmt. Wıe selbst berichtet, „gıng selbst den Kındern
iın dıe Schule und lernte VO ıhnen.“ 124 Darunter verstand eın ZEW1SSES empirisches
Vorgehen, etwa die Registrierung dessen, W AasSs Kınder Erzählungen faszıniert und
esselt (Handlungen, kurze Dialoge, Einzelheıiten). Dıies baute iın seıne Biblische
Geschichte 1n. Sailer steht hier 1n einer katechetischen Tradıtion, die die Bıblische
Geschichte als zentralen Gegenstand der Einführung 1ın den Glauben benützt. Er

125selbst oıbt A dafß Fleury und dessen historischen Katechismus schätzt.
Versucht INan iıne Analyse des zugrundelıegenden didaktischen Konzeptes, “

könnten die Kategorıien Erfahrungsverschmelzung (statt theologischer Systematik,)
Beziehungsstiftung (statt objektivierter Darstellung), Emotionalisierung (statt Nar-
ratıver Dıstanz), Moralısıerung (statt offener Deutungsangebote), Kontrastierung
(statt ditferenzierter Wahrnehmung) gefunden werden, dıe zZzu einen aus der radı-

120 Schmid, Erinnerungen 27 153
121 Schmid, Erinnerungen 2) 154
122 Amtsblatt der 10zese Augsburg 22 (1912) VO Marz 1912,123 Amtsblatt der Erzdiözese München 1925 (27 Februar), 25 (ADM)124 Schmid, Erinnerungen 47 183
125 Sailer selbst schreıbt 1n seiner ersten Pastoraltheologie bereıts, dafß Fleurys

bıblisches Vorgehen begrüßßt: Sailer, Vorlesungen 2, 245 Vgl Claude Fleury, Hn. bts
Claudius Fleury historischer Katechismus, darınnen dıe bıblische Geschichte un: die christ-
lıche Lehre ın eiınem kurzen Auszug enthalten 1St. Z wote und verbesserte Ausgabe, Wıen 1767

126 Vgl Meıer, Schmid 22 53230

48



kalen Adressaten-Orıientierung tolgen, ZUuU anderen natürlich als Produkte der Aut-
klärung verstehen sınd. Zusammentassend ließe sıch SCn

In Schmids Bıblıscher Geschichte manıtestiert sıch U stärksten der heıils-
geschichtliche Ansatz der katechetischen Konzeption Sailers und Schmuids. Sowohl
Auswahl, Sprache, Struktur w1ıe „theologische Adressierung“ versuchen ıne radı-
kale Katechese für Kınder, die auf dıe Kategorien „Verstehbarkeıt“, „Erfahrbarkeıit“,
„Identifikation“ und „Moralisierung“ zurückgeführt werden können 1mM Interesse
eıner „gestuften Hinführung“ 1ın die Sıchtweise und die Praxıs der Glaubenden. Dıie
VO Schmid ursprünglıch konzıplerte „Nutzanweısung“ dart nıcht 11UT als sıttliıche
Reduktion der Offenbarung verstanden, sondern MU' VO  - der Zielsetzung ‚relıg1ö-
sCcCryT Sensibilisierung“ her begriffen werden.

Z7ur Literarısierung der religiösen Erziehung:
Christoph Uon Schmid als Jugendschriftsteller

Wıeder 1Sst biographisch gelungene Erfahrung, die produktive Prozesse be1
Schmid auslöst, jedenfalls grundlegt: „Ohne diese Erzählungen VO  — der heilıgen
Genoveta und diese trühen FEindrücke A4US meıner Kiındheit ware meıne Erzählung
dieses Namens ohl nıcht Stande « 12/7  gekommen. och steht wıederum Sailer
auch für den Schrittsteller Schmid ate:

4 1 Dıie literarısche Erzählung als hatechetische „Stufe“
un „Führsehungs-Exempel“

Im Rahmen der Sailerschen katechetischen Theorie tindet sıch ıne autschlufß-
reiche Passage über die nıcht-biblische Erzählung 1M Kontext der relıg1ösen Erzie-
hung: „Dıie Erzählungen schränken sıch nıcht blo{ß auf biblische Geschichten eın,
un auch nıcht auf wirklıch geschehene Dınge e1n. Denn, das moralische
Getühl der Kınder wecken, un:! sS1e ZuUur Unterscheidung des Guten VO: Boösen
anzuleıten, dürtfen WIr allerdings mancherley Begebenheıten besonders Aaus der
Kinderwelt zusammenstellen, und die Kinder durch Erzählung iın Umstände erset-

128
ZCI1, da{fß s1e leicht urtheilen, oder vielmehr 1M Urtheile Sal nıcht tehlen können.
Damıt 1st der Erzählung eın Banz klarer Ort 1n der relıg1ösen Erziehung zugewılesen,
dıe der Stute des „Vorerklärens“ zukommt. 129

Inhaltlıch geht Saıilers Theologie der guten Vorsehung iın (sottes unNer-

gründlıchem Handeln mıiıt uns Menschen, der als „ontologischer Optimısmus“ QquUa-
hıtızıert wurde. ! Dieser Theologie entspricht auch ıne literarısche Form, die
„Schauspiel“ NnNT:

Sailer denkt ın seıiner Pastoraltheologie anläflich der Betrachtung über dıe Kom-
posıtionskunst iın den Josephserzählungen über deren Bauprinzıp nach. Dabei be-
greift diese Erzählung als „Schauspiel“: „Unter allen alttestamentlichen Begeben-

127 Schmid, Erinnerungen 17 31
128 Saıler, Vorlesungen Z 237
129 Über die Tradıtionsgeschichte des „erzählenden Beispiels“ sıehe VOT allem: Hans Mendl,;

Lıteratur als Spiegel christliıchen Lebens. Religiöse Kınder- und Jugenderzählungen katholi-
scher utoren VO O—1 St Ottiılien 1995

130 Vgl Schwaiger, Kırchenvater, hıer un! Barbara Wachinger, Dıie Moraltheologie
Johann Michael Saılers, 11 Schwaiger/Mai (Hg.), Saıler 257275



heıten, die dıe Weisheıit als spielend Menschenkindern darstellen, zeichnet sıch
die Geschichte Josephs Aaus S1IC ZeIgeEL jedem flüchtigen und jedem scharten Blicke

dıe Fürsehung als y  9 erhabenste, unübertreftliche Schauspielerin‘. 131

Wenn Saıler den Begriff „Schauspiel“ NT, umfa{fßt dieser Begriff nıcht die dra-
matıische Gattung, sondern eher das Merkmal der Novelle, dıe 1116 zugeschürzte
Begebenheit löst Als Deskription WIC auch als Norm guten Schauspiel-
Erzählung versteht Saıler daher folgende Omente „Schauspiel 1ST Entwicklung

Begebenheıt A4US verwickelten Knoten durch tortlautenden Wıiıderstand
und Kampf bıs Zzu Punkte der Vollendung SE Schauspieler (ım Vollsinn also
ıdealtypisch!) IST, der den Knoten anlegt, Wiıderstand und Kampf ineinanderflicht
Anfang, Fortgang und Ende Verbindung bringt Hındernisse und Miıttel Ne11N-

anderknüpft und alle Umstände Eınem grofßen Ziele ununterbrochen hinlenkt,
dafß InNna  - MIt jedem Auftritte dem Punkte der Vollendung wirklich näher kommt ob

gleich terner SCYH scheint bıs die allerletzte Scene schicklich und unerwartie
das Räthsel löset Und „Desto vortrefflicher 1ST das Schauspiel Je kleiner, nbe-
deutender, unautschliessender der Anfang; JC mächtiger die Hındernisse: JC tort-
auernder und verwickelter der Kampf Je scheinbarer der TIrıumph der Hindernisse;
Je herrlicher der Sıeg der Wahrheit und Unschuld Ende:; JC befriedigender die
Vollendung; JC abstechender der Punkt der Vollendung den Punkt des An-
fangs; E vollkommener Ende alle Irrthümer aufgedeckt alle Leiden vergolten,

e 1alle Triebfedern ottenbaret werden
So kann Saıler auch die vielen Erzählungen Schmids, die SC1MNCIN Ruhm bıs das

133Jahrhundert hinein ausmachen, sehr klassıfizieren

Dıie Grundstruktur der Schmid schen Erzählungen Gott macht alles wohl
Saıiler hatte bald erkannt, welche Botschaft Schmids Lıiteratur ıhren rund-

USCH beinhaltet. Als Schmid Stelle als Domkapıtular ı Augsburg SCHl
Krankheit nıcht sogleich konnte, schreıibt SCI1IIN Protege ıhm auf
Liıteratur und SC1MNCIN Gesundheitszustand anspielend aufschlußreich: „Die Ent-
wicklung Deıiner Geschichte wırd keine andere SC1MH als dıe, die Du allen Deinen
Geschichten schön darstellst (sottes Ehre, unverhoffte Verklärung SC1HNCT geheim-
nısvollen weılisesten Führungen Belohnung des Verdienstes und vollkommener dieg
der guten gerechten Sache; — Der aıch dichten lehrte, der wırd ıch auch CI -

leben lehren!“ 134 . Damıt ı1ST Telegrammstil wıedergegeben, W as alle Erzählungen
Schmids ausmachen. Überall, ; den ÖOstereıern, ı Heıinrich VO Eıchentels, ı der
Genovefa, überall kommt nach Krisen gütlichen ugung, die — entweder
nach Gebet oder nach eue ZU Sieg des CGuten und ZUuUr Entlarvung oder Be-
strafung des Bösen führt oder auch die Lösung VO Irrungen wırd durch 1iNe

(verschlungen wirkende) guLE Tat iNıtLert (So den ÖOstereıern). In Christoph
Schmids Worten lautet dies, nach Leıiıtmotiv 1ı „Der gute Fridolin un der
böse Dietrich“: 135 „Gott macht alles ohlc

131 Saıler, Vorlesungen 1) Krr
132 Saıler, Vorlesungen 2! 27 4
133 Vgl azu Mendl, Lıteratur 255272
134 chıel, Saıler 2, 511
135 Eıne lehrreiche Geschichte tür Aeltern und Kınder VO dem Vertasser der Ostereyer,

Augsburg 1830



Daiß die Methode eıner hohen „affektiven Aufladung“ gerade für Kınder wırksam
1St, be] Erwachsenen dagegen eher eın iıronısches Lächeln provozıert, bezeugt hın-

Saıiler 1n eiınem Schreiben Schmid, als dieser ıhm 1824 seınen „Weıihnachts-
abend“ gyeschickt hatte.! Dıie Wirkung der Erzählung wiırd mıt hörbarer Ironıe
ber die überschwengliche emotionale Wıirkweise geschildert: „Ach! Du hast u1ls in
Regensburg viele Thränen ausgepreißt, da{fß ıne NECUEC Überschwemmung türch-
ten WATr. Dıie Polizei mufßte das Lesen des Büchleins verbieten, das Wasser
sıstleren. Im Ernste, 1ebster Freund! WEeNn Du fortfährst, mu{(ß dıe Kırche
ıch ıhrem üuntften Evangelıisten machen und das VO Rechts SCH Man Sagtl
sıch auch schon 1Ns Ohr Der heilıge Johannes hütet VO 1U seinen Adler weıt
SCNAUCTI, fürchtet, Du möchtest ıhm denselben stehlen und darauf ZUTr Sonne

“flıegen ıch könnte noch tragen, als Stophele nıcht als Chrıstopherus.
Man könnte auch SCIL Christoph VO Schmid hat sıch als „wahrer Evangelıst der

Kınder“ über den bayerischen Kırchenvater ın Pflicht nehmen lassen: Dıie gyute
Botschaft VO menschenfreundlichen Gott 1St durch Saılers Iun und Denken, durch
Christoph VO  - Schmids reichhaltiges Qeuvre 1ın die Erziehungsgeschichte einge-
yangen un:! hat mancher kalten Theologie auch den Blick auf das
Geheimnis (sottes verändert: Er heißt 1mM Gottbüchlein „Warmt Herz

138un o1bt allem Guten darın Wachstum un: Gedeihen.

Christoph Schmids Leben ım [’berblick
1768, August Geboren 1n der freien Reichsstadt Dıinkelsbühl, Bıstum Augs-

burg
j Privatunterricht und Lateinschule in Dinkelsbühl

Am Gymnasıum Dillingen. Abschlufß mMi1t großem Erfolg
1784, November Erste Begegnung mıiıt Johann Michael Saıiler

Studium der Philosophischen Fächer der Uniiversıität
Dıiıllingen. Baccalaureus und Magıster der Philosophıie.
Gleichzeıitig Hauslehrer und Erzieher 1n Dıllıngen

1787 Eintritt ın das Priesterseminar St Hıeronymus 1n Dillingen als
päpstliıcher Alumnus. Begınn des Theologiestudıums
Studium der Theologie der bischöflichen Universıität
Dıllıngen

1/91,; August Priesterweihe als Weltpriester des Bıstums Augsburg
1791 Sechswöchiger Aufenthalt 1mM Priesterseminar Pfaffenhausen

be1 Mindelheim
i Pfarrgehilfe 1n Nassenbeuren Ptarrer Kerler
> Zweıter Kaplan bei Johann Michael Feneberg ın deeg 1mM All-

gau
Schulbenefiziat, Lokalschul-Inspektor und Distrikts-Schul-
inspektor 1n Thannhausen (Schwaben)

136 Briet VO 31 Dez. 1825, 1n Schiel, Sailer 2! 490
137 In: Schiel, Saıler 2, 490
138 Schmid, Gottbüchlein 1829, 45
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1799 Durchsuchung durch dıe Inquisıtionsbehörden der 1ö0zese
Augsburg

1804 Berufung als Protessor tür Pädagogık un: Asthetik das
Lyceum Dıllıngen (Schmid lehnt ab)

1804 Berufung nach Heıdelberg auf den Lehrstuhl für Moral- und
Pastoraltheologie (abgelehnt)

1809 Dıistrikts-Schulinspektor tür den Landgerichtsbereich Urs-
berg

1815 Berufung dıe Universıität Landshut (abgelehnt)
Ptarrer ın Oberstadion (Württemberg)

1816 Berufung auf den Lehrstuhl für Moral- und Pastoraltheologie
der Landesuniversität Tübingen, verbunden mı1ıt der

Leıitung des Priesterseminars Rottenburg (abgelehnt)
18517 Vorschlag Zu Bischot VO  B Rottenburg durch den Klerus VO

Württemberg
a Domkapıtular der Diıözese Augsburg. Ernennung durch

Könıig Ludwig
1832 Kreisscholarch des Oberdonaukreises
18537 Verleihung des Civil-Verdienstordens der Bayerischen Krone

miıt gleichzeitiger Nobilitierung durch Ludwig
184/ Ehrendoktor der Universıität Prag
1850 Verleihung des Komturkreuzes ZU Civil-Verdienstorden

durch Könıg Max
1854, September Christoph Schmid stirbt ın Augsburg



Johann Michael Sailer et les „reveılles“
de l’Allgäu

VO  -

Monıque Bouıc

Au lendemaın de destitution de Dıiıllıngen, SUTVEINNUC novembre 1794, COIIN-

mencent POUI Johann Michael Saıler les deuxiemes „annees de jachere“, placees SOUS

le sıgne de ”’amıtie er de ’interiorite. En meme m qu'ıl approfondiıt vıe iınter1-
UuTr«ec el reviıent Au  ... SOUTCCS de Ia Tradıtion chretienne, l LIrOuUve pendant second
NOVICIat tOUL le loısır de rentorcer les lıens quı ’unissent SCS nombreux mıs. DeJa,
Par SCS amıtıes protestantes, ı] pu1se AaUX SOUTCCS du pıetisme eit retrouve aupres de
5C5 representants les CONVvıct1Ons quı l’anıment: 1a recherche d’un christianısme inte-
rieur et d’une fo1 vıvante. Cette aspıratıon, aussı ancıenne quC l’histoire du christia-
nısme, regaın de vıgueur face dogmatısme LTOP rigide et MOMeEeNT
OUu le ratiıonalısme semble occulter LOUL quı releve de Ia fo1 elt du VCu UDes SIOU-
DCS de „reveılles“, d’inspiration pietiste, volent le Jour l’Epoque de Sailer dans les mM1-
lieux reformes, ma1ls QuUSsS1 dans des reg10ns tres catholiques. Les membres de CO CEer-

cles, SsSOUuvent unıs de petites communautes, tırent leur NO du „reveıl“ religieux
qu'’ıls ONT eprouVve, individuellement collectivement, et appel
soudaın eit s’abandonner entierement Dieu. Aınsı marques Par l’expe-
rience profonde du peche eit de 1a grace, ıls SONL assoıttes d’interiorıite, voıre de mYySt1-
QUC, el preoccupent PCU des tormes exterlieures de la religion . En terres catholıi-

L’ouvrage de Valentin Thalhoter: Beıträge eiıner Geschichte des Aftermysticısmus und
ınsbesondere des Irvingi1anısmus 1mM Bisthum Augsburg, Regensburg 1857, est reste longtemps
la seule etude consacree MOUVEMeEN des „reveılles“ dans SO}  - ensemble lıvyre etaıt hosti-
le AU  A „reveılles“. Des aufeurs plus recents ONtT faıt de COUranti Uu1LlCc analyse plus nuancee.
Friedrich Wılhelm Kantzenbach, Dıie Erweckungsbewegung. Studien ZUr Geschichte ıhrer
Entstehung und ersten Ausbreıtung ın Deutschland, Neuendettelsau 1957 Hıldebrand Duss-
ler, Johann Michael Feneberg und dıe Allgäuer Erweckungsbewegung. Eın kiırchengeschicht-
lıcher Beitrag AaUS den Quellen ZUT Heimatkunde des Allgäus, Nürnberg 1959 Erich Bey-
reuther, Dıie Erweckungsbewegung, Göttingen 1977 Ders., Frömmigkeıt und Theologie.
Gesammelte Autfsätze zu Pıetismus und ZUur Erweckungsbewegung, Hıldesheim 1980 Les

retracant la vıe Ia pensee de Saıiler Comprennent POUTF la plupart chapıtre SUur les
„reveılles“. Friedrich Wıilhelm Bodemann, Johann Michael Saıler, weiland Bischof
Regensburg, Gotha 1856, 128—-167. Georg Aıchinger, ann Miıchael Saıler, Bischof VO

Regensburg, Regensburg 1865, 259—327 Hubert chiel, Johann Michael Sailer. Leben un!
Briete Bd M Regensburg 1948, 274302 Friedrich Wıilhelm Kantzenbach, Johann Miıchael
Saıiler und der ökumenische Gedanke, Nürnberg 1955, 46—78, 85—973 Georg Schwaiger, Johann
Michael Saıler. Der bayerische Kırchenvater, Regensburg 1982, 56—62, 187—-188% At.



YJUCS, le plus iımportant mMmMOuUuvemen de „reveılles“ developpe la fin du dix-hui-
t1eme sıecle partır de l’Allgäu. Rapıdement, le MOUVeEemMmen repand dans
Ia reg10n, partıculıerement dans le dio0cese d’Augsbourg. Les convertis de L’Allgäu
PCNSECNL qu«cC Ia seule chose quı s’impose est uUunNnNec regeneratıon, UulIl'  D renalıssance. De la
grande sortiıir le petit des regeneres, des „reveılles“, SAVOIlF
l’Eglise invisıble caracterıisee Par la fo1 vivante. Ces „reveılles“ SONT dans etat de
felicıte interieure qUuUcC le Christ est Fr Des po1nts du dogme catholique
SONTL abandonnes: a1nsı, la pretrise, le culte n’apparaıssent plus ındıspensables
er V’Ecriture est la seule SOUTCE et la seule regle des Les personnalıtes I11a1-

quantes de mMOuvemen SONT des pretres, DOUI 1a plupart ancıens eleves M1Ss de
Saıiler Martın Boos, Johann Miıchael Feneberg, Johannes Evangelist Gofner, Johann
Baptıst Langenmeyer, gnaz Lindl eur doctrine, qu«c chaque „reveılle“ STOUDCde „reveılles“ intlechit manıere, MANqUEC Pas d’inquieter les autorıtes relıgieu-
SCS sOucleuses d’orthodoxie. La relatıon de Saıler 4U X „reveılles“, quı prolonge
Jusqu ’ aux annees d’&piscopat Ratısbonne, donc, meme m qu’elle colore

pl1€te, constituer uUunNnec plerre d’achoppement SUur laquelle Vonrt buter les autorıtes
ecclesiales, OtLammen!: MOMeEeNT de 5 elevatıon l’eEpiscopat.

Les adversaires de Sailer Iuı reprocheront d’&tre l’instigateur et le chef de
Pourtant, ©1 est vraı quc«c Sailer prodigue beaucoup de „reveılles“ conseıls

eit soutlen, le veritable inıtıateur de MOUVeEemMen!: est Martın Boos (1762-1 et
l’origine de SIOUDEC est tres 1e€ „reveıl“ de 00S Les penıtences repetees de Cet
ancıen eleve de Saıiler n’ont Pas suff; vaıncre SCS incertitudes religieuses et SCSu
et ®  est chevet d’une malade qu'ıl LrOouve 1788 789 la paıx interieure. Alors
qu'’ıl Nn ftemme morıbonde Iu1 rappelant SCS bonnes OCUVTICS, elle
Iu1 objecte qu’elle met contiance dans le Christ eit dans le salut apporte Dar

MOTrT SUT Ia CrO1X. Cette profession de fO1 dissıpe LOUTLES les ango1sses du Jeune pre-
tre quı resume desormais dans la ormule „Christ POUr nous”, biıentöt completee Parles termes „Christ nous“, le de MI1SS10N.

Devenu 1794 vicaıre deeg, 00S approfondit SO  - experience christique aupresde Feneberg, pretre amı de Saıler. pres des etudes che7z les Jesultes d’Augsbourg,Johann Michael Feneberg (1751-1812) est entre nOvıcılat de Landsberg I7 1a
meme annee QqucC Saıler. De epoque-lä date la profonde amıtıe quı unıt les deux
hommes et que«c reflete la biographie ecrıte 1814 Par Sajler la memoıre de ene-
berg”. Lorsque les des onservateurs deviennent plus MeNaAaCANTES, Feneberg

Töt orphelın, Boos est eleve Par O:  - oncle eit frequente le lyc&ee des ex-Jesultes d’Augs-bourg. Pendant CINg AaNs, Boos etudıe ensuıte l’universite de Dıllıngen OUu ı] est eleve de
Sailer Y fera plus tard ’eEloge de {0) maitre, 1en qu'’ıl pas avOolr J1en Sa1sı les
Schıiel, Saıiler 17 111-112 En 1786, Boos est ordonne pretre SCIa Vvicaıre S$SUCCessivement
Unterthiengau, Kempten, Grönenbach, Du1s deep. En 193, ı] est nomme Vvicaıre NO  - loın
de deeg, Wıggensbach, MmMals deeg le Cenfire du COUrant „reveılle“.

Aus Fenebergs Leben 3 9 1256 (Les OCUVTES de Saıiler SONL Cıtees d’apres V’edition:
Johann Miıchael Sailer’s sammtlıche Werke, Anleıtung des Verfassers, herausgegeben VO

Joseph Wıdmer, 40 Bde nebst Supplement-Band, ulzDacC 855) Apres la suppressionde la Compagnıe de Jesus, Feneberg etudie Ingolstadt, PU1S devient professeur college
Saınt-Paul de Ratısbonne cC’est ans ville qu'ıl est ordonne pretre 1775 CXECICEC
ensuıte pendant quelques annees SO  - miınıiıstere Oberdorf, d’&tre nomme 1785, grace

V’intervention de Saıler, professeur Iycee de Dıllıngen. deploie 13 UuN«C intense actıvıte
pedagogique spirıtuelle Saıiler na de de louer pıete eit SCIeENCE, la Justesse de SO  3

enseıgnement eit l’influence S1 benefique qu'’ıl A SUur SCS eleves. 3 9 12—33



quıtte chaıre de professeur lycee de Dıllıngen POUI rejoındre Out 1793 Ia
Uurec de Seeg dans l’Allgäu. Le pretre, unıjJambiste Ia suılte d’un accıdent de cheval,;

repand unNnec spirıtualite nourrıie au  en SOUICCS mysti1ques et pletistes. Seeg et dans
les villages VO1S1NS, aufour de Boos, de Feneberg et d’autres pretres VEC eu  e

des affinıtes spirıtuelles, rassemblent des cCommunautes de „reveılles“. La predica-
tıon de O00O0S et des „reveılles“ beau SUT certaıns dogmes, OtLammen celu: de Ia
justification, taıre f de la Tradition catholique eit du concıle de Trente“, les toules
aCCOUFreNT, heureuses d’entendre proclamer des verıtes simples, un  D epoque 0180| les
chaıres resonnent de consıderations morales eXposees bıen SOUVeEeNLTL reference lV’e-
sprit du m

Le NO de Saıiler est etroıtement M MOUVEMENT, quı developpe pendant sC5
deuxiemes „annees de jachere“ (Y’est 1796, ecriıvent unanımement les biographes
de Sauler, quc le professeur destitue veriıtablement CONLACT VEOCC le OUVC-
mMent Maıs rencontftre est indissocijable des visıtes rendues Par Sailer Feneberg

Deeg 1793 1794 et 795 CL, es N  9 Saıler pPeuL INECSUTECET les effets de la
predication de Boos. Fın 1793 le professeur destitue NOTte dans SO journal qu'’ıl

deeg de memorables entretiens SUur la Justification, 1a penıtence, V’essence et 1a valeur
de la doctrine catholique, la VIie interieure eit la VvIıe exterieure, la prıere Pourtant, des

epOoque, Saıler, pressentant des ditficultes prochaines, invıte Feneberg et SCS

proches tre prudents leur rappelant qu'’ıl LIrOuve Munich des SCNS quı tont
profession de mensonge lo. Ces echanges SONLT le prelude de qu«c les biographes de
Saıler ONT consıidere veritable rencontre VECC les „reveılles“. En decem-
bre 1796, lors d’une nouvelle visıte deeg, Saıler la surprise de s’entendre raıter Dar
uUunNne servante de pharısıen el de ser1be. d, lui declare „reveıllee“, ICCU le bap-
teme dans l’eau de Jean, Ma1s pPas EINNCOTE le bapte&me de Jesus, dans l’Esprit er le feu

deja bu ruisselet de la ZraCEe, ma1ıs n ’est Pas PENCOTE ar VCHU l’ocean de la
ZraCce; ı] doıit, DOUI l’atteindre, devenir petit et humble enfant . Saıuler,

1 le „Chrıist OUS  “ est developpe UuUllec terminologie SOUVentT myst1ique, Ia tor-
mule „Christ POUF OUuUSs  “ donne lıeu unNnec doctrine de la justification tres semblable celle UJUC
professe le lutheranısme. Schwaiger, Kırchenvater Boos cependant nıe s’etre inspıre du
Iutheranısme el attestera, ans une declaratıon de 1811,;, VeEC quel etonnement 1l constate
quc«c les intu1lt1ons de Luther, qu'ıl lıt depuis envıron S1X MO1S, coincıdaıent AVEC les sıennes.
Johannes Gofßner, Martın Boos, der Prediger der Gerechtigkeıit, die VOT ‚Ott gilt, Leipzıg 1826,
495—496 Cite par Aiıchinger, Saıiler 267268 Kantzenbach, Sailer 51—52

Pendant la periode allant de 1/86 179/ ei recCOuUuUuVvVran«< les ONZEe premıieres annees de M1N1-
stere presbyteral de Boos, Saıler semble Pas, ıre de certaıns auteurs, avolır ete particuli-
erement ıe VeC S() ancıen eleve. Aıchinger, Sailer 262 Kantzenbach, Saıler Pourtant, Boos
ecrıra 1816 qu/’ıl correspond VEC Saıler depu1s plus de Lrente AIl  ® Gofßner, Boos 347 ıte
Par Schiel, Saıler 1, 111=112 Les ettres de Saıler Boos quı 11OUS SONTL IV temoı1gnent
de la relatıon d’amıtıe quı s’est PCU PCU t1Ssee le maitre eleve chiel, Saıiler 2, 85, 108,
135

Bodemann, Sailer 128—145 Aiıchinger, Sailer 271273 Kantzenbach, Sailer
Dans la umıiere du mystere de Noel, Saıler OTte SCS ImMpress10ns domiınantes SO retour

de Seeg, le decembre 1793 conftiance Chrıiıst Sauveur 1ve conscıence de SO  3 peche.
Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg. NLS /6, 28 Aphorısmen Sailers Nr.

Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg. NLS 45 Reisenotizen Saıilers 4US den Jahren
827 13A22 November 1795 En partıe ıte Par Schiel, Saıler 1 269

Lettre de 1795 4U X M1Ss de deeg. Schiel, Sailer 1, 129
10 Schiel, Sailer 23 143

Goßner, Boos 43 Cite Par Schıiel, Saıler 1: 280



quelque PCU perplexe, retorque INOL CT, le lendemaın, quıtte deeg eit SCS ancıens el  e-
VC3S, Inquıets Jqu«C C6 PTIODOS |’a1ent ottense. En chemin, 11 taıt parvenır A4AU.  D M1Ss
reunıs deeg bıllet, Ou ıl temoı1gnNe qu’une paıx ınexprimable envahı SO  — OCu
eit qu'’ıl eprouve d’une anıere particuliere Ia presence de Dıieu; ı] dit ensulte fo1

bapteme dans l’Esprit “. 0O0OS eit les s1ens concluent uUunNne cConvers10n, „reveıl“,
du professeur et Ia visıte de Sailer Feneberg de decembre 1796 deviendra, SOUS la

15plume de plusieurs biographes, la „Pentecöte de Seeg
E „reveıl“ a-t-ıl autfant marque Saıiler JUuUC V’ont 00S eit SC5 amıs? Leur doc-

trıne LOUL Cas na Das ete S4mnls iıntluence SUTr VvIie spirıtuelle, temo1gne
s()  - hıstoire intitulee B paıx”, Ou ı] deerit Ia profonde crise interieure qu'ıl Lra-
versee jLa paıx retrouvee apres les epreuves interieures de SCS Jeunes
annees est de 1NOUVEAU troublee lorsque, dans quarante-septieme annee, DOSC
POUI lu1 VECC torce le probleme de la Justification et qu'’ıl vient douter du Par-don des peches er de SO  a PFrODTIC salut. Maıs, beau milıeu de Ia tempete, l Ssalsıt
plus profond de uı-meme JuUC seu| PeuL le S4auver Dıiıeu Christ, auquel ı] luı ftaut
appartenır totalement. L’heure ONM entin Ou ıl parvıent la certitude qu«c SC5 peches
SONT pardonnes Pt OUu Y PECULT, VEC d’entant, appeler Diıeu „Pere  “ Et ı] COIMN-

prend qu'’ıl doit demander 11O  — Das S1 SO  - 10 est inscrıt dans le lıvre de vlie, ma1ıs
S1 le NO de Diıeu est inscrIıt dans le lıyre de VIie interieure Cette experience PCI-sonnelle profonde du pardon et de la Justiıfication s’appule premıer 1eu SUr
V’Ecriture saınte, ma1s elle est AUSS1 etroıtement liee l ’histoire des „reveılles“ elt eur
ense1ıgnement, quı ONT fIrayer Sailer la vole lıberation interieure.

partır de L3 l ’histoire de COUrant des „reveılles“ Par m d’&-
PTreCUVES., Le MOUVeEMENLT, S1 florissant semble-t-il SCS COMMENCCEMENEIS, n est pPaseffet V’abri de contradictions et d’exces. Ces agıtatıons attırent SUT les „reveılles“
les du ZOUVErTNECEMENL de Kempten, a1nsı JqucC de ’eveche de Constance

Wıggensbach dans le diocese de Constance eit de celuı d’Augsbourg
quı CINSASC uUunNnNe procedure Contre la »” de Kempten“. Debut evrier 1797 une
COommıssıon epıscopale, dirıgee Par Joseph Ludwig Roefßle, ’un des adversaıres de
Sailer Dıllıngen, arrıve l’improviste presbytere de deeg, torce les pupıtres er les
armoı1res, salsıt LOUS les papıers, les SCITMONS, les ettres et de nombreux livres .
Martın Boos, Johann Miıchael Feneberg et SCS vicalres Xaver Bayr er Andreas Sıller
SONLT C1tes devant l’Inquisition d’Augsbourg *®. Les tro1s derniers, apres avolr ete

12 Gofßner, Boos 45 Cite Par Schiel, Saıiler 1‚ 281, Schıiel, Sailer E 150134 Bodemann, Saıiler 128—-145 Aıchinger, Saıiler 274
Der Friede. 3 ’ 297—-301 Cite Par Schiel, Saıler 1‚ 289—-291, et Par Schwaiger,Kirchenvater 60—-62

15 Aus Fenebergs Leben 3 $ C auUsSs1 Schwaiger, Kirchenvater
Les proces-verbaux Or1g1nauX, COonserves 4AU  A Archives episcopales d’Augsbourg, des

interrogato1res de Feneberg, de Bayr et de Boos, lors de leur comparution devant le Triıbunal
ecclesiastiıque d’Augsbourg, ONT ete detruits pendant la seconde SUCITEC mondiıale. Aux Archives
epıscopales de Ratısbonne LrOuUVve cependant une copıe d’extraits de CCS interrogato1res.
L’ensemble de K extralıts comprend Cent quatre PascS, Ont quatre-vingts rapportant
Boos, douze Feneberg douze Bayr. Bischötliches Zentralarchiv Regensburg. NLS
Abschriuft der Untersuchungsakten Martın Boos, Feneberg und Franz Xaver Bayr
y A 7/98% Les Archives episcopales de Ratisbonne contiennent u  ‚9 ecrıts de la maın de
Feneberg, des fragments relatıfs instruction. Johann Michael Feneberg. Fragmente VO  -
meınem Konstitute ın Augsburg 1797, Ende August. Bischöfliches Zentralarchıv Regensburg.
NLS Feneberg destinaıit yN uUuNne Justification, l’iımpression, a1Nsı qu«c



entendus eit avOlr dü abjurer quelques-uns de leurs enseıgnements, SONLTL renvoyes
deeg Maıs ı] n en Pas de meme de Martın 00S CONTfTre lequel les autorıtes relı-
ZIEUSES s’acharnent. Le „reveılle‘ doit abjurer vingt-neuf proposıtions, dont SCPL qu'’ıl
na Jamaıs prononc&es ””, Au d’une instruction riche per1ıpeties, OUu ı]
d’emprisonnements 9SC5S5 Juges decident de le transferer dans dio-
ese eit ı] est accueıllı, grace I’)intervention de Saıler, pPar Joseph Anton Gall, 1’eve-
qu«c de 1NZz. Maıs meme dans NOUVCAU dio0cese, les SUSP1ICI1ONS eit ditficultes Iu1
SONTL pas epargnees CL, apres Ia MOTrT de l’eveque Gall, ı] doıit de NOUVCAU comparaıtre
devant les autorıtes religieuses. partır de 1819, Boos UNlCc charge pastora-
le Sayn, dans le diocese de Ireves, OUu ı] renconfire Ia du vicaıre general
Josef Ludwig Aloıs Hommer CINNCOTEC amı de Sailer superieur plus compre-
hensıt. Son actıvıte Rhenanıe donne d’ailleurs lieu AUCUNC plaınte et A  est
5Sayn qu'’ıl 1825 LD’autres „reveılles“ du diocese d’Augsbourg ONT ete CUu.  e

aussı victımes de INECSUTITCS inquisıtori1ales, voıre contraınts de SYexıler.
En decembre 1796, de quıitter deeg, Saıler auraıt, selon Gofner, contie

Feneberg quc LOUL JUuUC Boos dıt de affaire Iu1 paraıt contorme |’Eeriture !®
Les ettres qu en novembre eit decembre 179/ 0O0OS adresse Langenmeyer, cCet

„reveılle“, ftont conclure uUunNnNe attıtude tavorable de Sailer l’egard de CCS convertis
dont l’experience intıme de pardon eit de reconcılıation, vecue Pal le professeur desti-
tue /98, DeuL UJUuUC le rapprocher L Le Jugement de Saıiler SUuT les „reveıl-
es  .  « n est cependant pDas unılateral. En S1X petites teuılles manuscriıtes, Saıler enonce

quı est bien dans les evenements de decembre 1796 maı 1799 les convers10ns
profondes, la conduıiıte edıfiante, la charıte des membres, leurs ense1ıgnements et PIa-
t1ques evangeliquesNL VECC l’esprit du ecm)  9 hostile christianısme. Maıs
Y met auUsSs1 garde CoOnTtre le mal adjacent bien, le trop d’importance accorde
l’aspect extraordınaıre et immäediat de l’experience de Dıieu, les manıtestations ambı-
zuES de Ia charıte, le rısque dV’obscurcıir Par des eXpress10ns mystiques l’Evangile de
Dieu SC tenant POUTC infaıllıble, de termer LOUL ense1ıgnement. L’ultıme dan-
gCI consısteralt degenerer, du MO1NSs apparenc®e, STOUDCS sectaıres schıs-
matıques; Certes, danger presentaılt Das debut de l’affaire et i pre-

touJours Pas POUTF les plus eprouves des „reveılles“, mals les moO1ns experımen-
tes PCeUVENT, Par leurs eXCESs et leurs discours, Oouvrır Ia Vexaltatıon et tavorı1-
scrT quı ressemblerait UllCc schisme Z pres 1799 et Ia tın des deu-

le montfre Passasc de la biographie composee Par Saıler la emoıre de Feneberg. Ces
turent neanmoılnNs Das ımprimees, qu«c Saıler deplore, Cal es constıtuent POUT luı l’une

des plus belles pleces de I’hıistoire des „reveıls“ chretiens. Aus Fenebergs Leben 3 ’
Hubert Schiel presente euxX artıcles les pIeECES relatıves 4UX proces de Feneberg, de Bayr
el de Boos Hubert Schiel, Michael Feneberg un! Xaver Bayr VOT dem Geıistlichen Gericht iın
Augsburg, m ZBKG (1957) 163—1 Martın Boos VOT dem Geistlichen Gericht 1n Augs-

und se1ın Inquisitionsprotokoll, 1N; BKG 1—-10bux;gSchiel, Boos 56—98
18 Goßner, Boos
19 Boos Onesiphorus [Langenmeyer], 25 novembre 1797; 15 decembre 1797 Schiel, Saıler

1) 287 DE
Bischöftliches Zentralarchiv Regensburg. Über die aller-merkwürdigsten und ungekannte-

sten Begebenheiten meıner eıt VO 61799 May 1799 Oppenweıler. Les ditfe&rents
arguments enumeres ans les euxX partıes de declaratıon quası textuellement
repris ans la lettre 110 datee de Saıler Nathanagl; c’est-ä-dıire Feneberg, SCS amıs, PU-
bliee dans le S$1x1eEme recueıl des „Lettres de L[OUS les siecles de l’  ere chretienne“. Briete aus allen
Jahrhunderten der christlichen Zeıtrechnung. Sechste Sammlung. 1 9 429—43 3



x1emes „annees de jachere“, Saıler reviendra CIlCOTE deeg, l’attestent SO  3
„Journal de voyage“ de l’automne 1801“ eit les „Memoıres du temps” de 1804 *
Ces LeXieSs eclairent posıtıon l’egard du INOUVEMENT, faite la to1s d’approbation
eit de reserves eit refletant autfant liıberte interieure JuUC ucıdite.

Ce JUC, es 1799, Sailer enonce de manıere theorique quelques trouve
exprime SUr plusieurs decenniıes travers SCS relatıons partiıculıeres VeC les „reveıl-
es  “ La relatıon de Sailer Feneberg est restee S4aIlls ombre er le futur eveque de
Ratısbonne mMet nulle part ’orthodoxie de pretre forme Ia meme Sp1-rıtualıte JUC uı La biographie ecrıte la memoılLre de Feneberg eit partıculıerementle quatrıeme chapıtre de celle-cı, consacre a4aU X souffrances endurees /98S,
constıituent l’une des meiılleures Justificat1ons du „reveılle“. Au debut de chapıtre,Saıler ımagıne qu auraılt ete l’interrogatoire de Feneberg, S1 celu1-cı avaıt POUreveque Francoı1s Fenelon. En un vingtaıne de Pagcs, ı] laisse dialoguer les deux hom-
INCS, l’Eveque, VEeIIUuU deeg meme POUI epargner l’un)yambiste le VOYVagcC Augs-bourg, eit le „reveılle“, LOUTL Ia Jo1e€ d’accueillir tel höte SO  3 humble demeure.

l’issue d’un long entretien OUu Feneberg, repondant 4aU X questi1ons de l’Eveque, lıvre
SO  — experience interieure, Fenelon demande pouvoır ıre les ettres elt ecrıts echan-
ZEeS DPar les „reveılles“. Au d’une nuılt de veılle eit de lecture, le chantre du PUr
OUu sentence, apres aVvOolr mesure les eXpress10ns particulıeres selon
l’esprit de l’evenement elt 11O l’esprit de l’evenement selon les eXpress10ns partıcu-heres. Dıieu, quı volt le tond des COCUTIS, condamne pPas celu]ı quı laisse parler SO  -

devant Iu; et quı1, oın de rediger traıte dogmatique, na Pas lemde cho1-
SIr les MOS qu'’ıl emploıe. est ımpossıble, IN Fenelon, quc de I’humaın

mele dıvın, ma1s ı] taut alısser tutur eit V’eternite le soO1n de aSSCI er1ble
quı1, dans histoire, est humaıin. Aussı l’Eveque rend-il temo1gnNage de l’inno-

de Feneberg, a1nNsı quc«c de Ia purete de SCS INOCUTS, de to1 eit de SO©  3 COeur 23.
travers XTe, Saıiler lıvre pensee profonde SUr l’histoire de Feneberg et de SO  5

Jugement: l’experience du „reveılle“, oın d’Etre heretique, Shnscrit dans la Tradition
de l’Eglise; elle n est obstacle JucC POUF les chretiens mediocres, Viıvant selon la let-
tire et 11O selon l’esprit; certaınes eXpress10ns pratiques des „reveılles“ peuventsurprendre Par eur INaNqUEC de precısıon eur Caractere inattendu, ma1s elles SONTL

fond, prıses dans eur CONTLeXTe, contormes V’esprit du christianısme eit V’en-
seıgnement de l’Eglise.

Le proces des „reveıll estTt donc celuı de l’esprit oppose Ia lettre, mMa1s aussı
celu; de V’interiorite. Dans unNne de SCS ettres Ia Eleonore Auguste Stol-
berg-Wernigerode, Saıiler declare avOolr trouve Feneberg, a1nsı qu’'en SO  3 vicaıre

Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg. NLS 51 Tagebuch: Schweizerreise 1801
21 September 1801

Dans calendrier, Ou Saıler ote des elements anterieurs 1804, mals qu'’ıl aussı COIMNN-
plete apres 1804, Saıiler mentionne, fe&vrier (1751), Ia naıssance de Feneberg eit AU  DE SCD-tembre (1808), 3() octobre (1806), novembre (1808), O  C novembre (1806) differentes visıtes
qu'’ıl rendues Feneberg. Bıschöfliches Zentralarchiv Regensburg. NLS Memorabilien
der Zeıt. Kalender auf das Jahr 1804, herausgegeben VO Gessner, Wıen, mMit einıgen hand-
schriftlichen otızen Saılers. ”autres manuscrits attestent de nouvelles visıtes Feneberg

1810 1812 NLS Aufzeichnungen Zur Schweizerreise 1810 November 1810
NLS 1 9 61 Briete Andreas Se1tz Uun|!| Therese Se1tz. Depuıis INAars 1805, Feneberg LrOUVeEe

Vöhringen pres d’Ulm
23 Aus Fenebergs Leben I7 7297



Bayr et beaucoup de leurs paro1ssıiens, Ia verıtable interliorıite, quı reco1lt LOUL de
la maın de Dieu et ramene LOUL Dıieu, l’interiorıite, de laquelle LrOUVE le
Christ, dont elle AMNNOMNCE la VvIie Dar SCS d Dans biographie de Feneberg, Saıiler
reprend, Ia sulte du dialogue Fenelon eit Feneberg, les princıpales affirmatıiıons
prononcees Par Feneberg devant SCS juges””. Out dans affaıre releve de Ia vIie
iınterijeure. @ VeutL pas croıre les paroles des „reveılles“ eit ıls peuvent INOMN-

trer leur OCu‚’ Caı le redıit Feneberg, ıls n’ont pPas de revelatıon I110OU-

velle, ıls crojent 4U X memes verıtes qu auparavant, ma1ıs de facon plus vıvante, les
cComprenan MIEUX, Car l’Esprit Saınt les eclaıres interieurement d’une manıere
inexplicable“®. Le convert1 de deeg na rien ense1gne d’autre quc quı est rapporte

a 27dans „L’imitatıon de Jesus Christ CUVIC dont deux anlls auparavant Saıiler
donne uUunNnc traduction, accompagnee d’abondantes explicatıves. Cette ıntense
et profonde vie ınterieure, expression de la fo1 vıivante Redempteur ei de ’action
de l’Esprit, est le leitmotiv SOUTfeEeNANT Ia biographie de Feneberg. Ciette biogra-
phıe, de meme qu«C les ettres adressees Par Saıler Feneberg“”, refletent la sympathie
eit ?’estime de Saıler POUIF le „reveılle“, a1nsı JUC SCS affınıtes VEOCC lu1 Leuru-

naute de destin et de pensee LIrOouve admirablement resumee dans les quelques 11-
SNCS JUuUC Saıler, zu1se d’ıntroduction biographıie, adresse Au  5E IM1Ss de Feneberg.
Le futur eveque de Ratısbonne declare aVOIlr ete l1e Feneberg d’une manıere quı
abat LOULES les clo1sons les COCUTS' Cette ıntımıte Saıler eit Feneberg est
restee inalterable eit Saıler SOUTILENU Sans reserve le „reveılle“ de Seeg.

O1 les lıens unıssant Saıler et O00S n ’ont Pas atteınt Ia profondeur de 5:  - aMI1t1e€ VEC

Feneberg, ıls ONT ete cependant biıen reels et durables dans les m d’Epreuves
traverses Par le „reveılle“. Dans SCS ettres ecrıtes partır de 1LZYE: c’est-ä-dire du
MOMeNnNT OUuU 00S des demel  es VEC les autorıtes, Saıler mentionne SOUVentTtT dans

COI’X'CSPOI]dS.I\CC le 110 de Boos, Celt an intime”®, dont 7 plait enumerer les
VCI'IUS“. loue luı le chretien AUSsS1 solıde qu«c le FOC et le consıdere

2A93homme eprı1s d’interiorit mystique des plus interlieurs et des plus d  purs
plusieurs reprises, ] parle de CrOYyant durement eprouve ” Boos, explique Saıler,

Eleonore Auguste Stolberg-Wernigerode, 25 septembre 1801 Schiel, Saıiler 2,
231232

25 Aus Fenebergs Leben. 3 E W
26 3 „ 9495
27 3 ’ 102
28 Briete aus allen Jahrhunderten der christliıchen Zeıtrechnung. Sechste Sammlung. 12,

429—43% Schiel, Saıler B 307-—-308, 330—-331, 340
29 Aus Fenebergs Leben. 3 ’

Eleonore Auguste Stolberg-Wernigerode, 23 septembre 1802 Schiel, Sailer 2, 257
31 Johann Baptıst VO Ruoesch, 19 octobre 1802 Schiel, Saıler 2, 259

Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg. NLS Memorabiılıen der eıt. Kalender auf
das Jahr 1804, 11 November.

Bischöfliches Zentralarchıv Regensburg. NLS 51 Tagebuch: Reıise ach Wıen 1802
September 1802
Bischöfliches Zentralarchıv Regensburg. NLS 51 Tagebuch: Reise ach Wıen 1802

Oktober 1802
35 Johann Baptıst Langenmeyer, 1797 Schiel, Saıiler 2! 151 C+t. auUss1 les ettres des C

a0uUt 1802 Eleonore Auguste Stolberg-Wernigerode: Schiel, Sailer 2, 253 du 10 maı 1811
Johann Bertgen: Schiel, Saıler 27 366, du Juıin 1815 Anna Schlatter: Schiel, Sailer 21 409,
du 111415 1823 a Josef VO Hommer: Schiel, Saıiler 4, 481



d’extraordinaires experıences interieures, quı ONTt faıt de Iu1 la pro1e d’une perse-
cution polıtico-religieuse, les uns le LaxXxant d’heretique, les autres d’exalte. Son
enseiıgnement et plus CAHÄDIt SO exemple ONTL SUSCItE beaucoup d’hommes des
transformations radıcales A S1 avaıt charge d’une communaute, ı] eveılleraıt la
tO1, l’amour, la vie. Saıiler cependant VOU! qu'’ıl iıgnore quoO1 Ia Provıdence destine
00S S plusieurs reprises, le theologien developpe theme quı revient dans SCS
ettres leiıtmotiv ,  est Aau.  DE bons fruits portes Par ’action de Boos JUC Sa1-
ler, bıen torme Ia SapnCSSCc de l’Evangıle et la methode de discernement ignatıenne,conclut JuC V’arbre est bon Les truits SONTL effet la fO1, la charıte, l’esperance, Ia
patıence eit CEes fruits PCUVENL tre produits JucC Dar l’Esprit du bien  37 (’est de
1I1OUVEAU Au  D4 fruits JUuUC Sailer Juge V’arbre lorsqu’en avrıl 1811 ı] parle du grand
„rév.eil“ suscıte Dal 0O0O0S Gallneukirchen . Cet homme, precıse Saıler, possede
ESDTIL V1IgOUFeUX, qu'’ıl tient pDas de Ia et quı n est pPas le resultat d’une aSscCese
mecanique ””. Au CONLACT de Boos, Y uı-meme M1eUxX COmPprIs le erset de saınt
Jean: „Ces sıgnes ONT ete mM1s Par ecrıt POUTF qu«C VOUS croyıez qu«c Jesus est le Christ
et POUI qUuC, CrOYyant, VOUS AYCZ Ia vIie SO nom.“ Boos Sailer reconnaıt a1nsı

charısme: celuı de reveıller la fO1, eit alsant de suscıter des convers10ns, de pre-les COCUTS accueıllir le salut. Le mMOuUuvemen ne de SO  - actıon n’est Pas Pa
brı des tentatıons eit des epreuves, ma1s M vient de Dıieu.

Sailer detend pPas sımplement 00S dans SCS ettres de proches correspondants,
ma1s auUsSs1 des Ciırconstances plus CN  TLeSs Et 00O0S Ssalt quelle aıde precieuse
Iu1 apporte Saıler, des qu'ıl conftlıit VeEC les autorıtes. La longue lettre ecrıte
le maı 1811 Dar Saıler Johann Bertgen, conseıller aupres de l’Eveque de 1N7z eit
du gOUVErNEMENT, constıitue Samls doute Ia plus belle apologie de Boos n exıste,
explique Saıiler dans lettre, qu’une fo1 saınte, catholique. Maıs fo1 saınte,
catholique PCUL tre apprıse pPal de facon mecanıque, salsıe Dar des
Ia manıere scolastıque comprise SCI1S5 spırıtuel. trouve donc, parmı les
catholiques, des chretiens mecanıques, scolastıques eit spırıtuels. Boos, poursuılt
Saıler, est chretien spirıtuel catholique; ı] Salsıt et apprecıe LOUTLES les doectrines de
l’Eglıse catholique du poıint de VUÜU!  (D de l’esprit, de Ia VIie interieure, de U’interiorite.
est POUrquo1 les chretiens scolastıques l’accusent d’heresie ei les chretiens mMeCca-
nıques ONtT PCUr de Iu1 Ses eXpress1ONs les heurtent et quelques-unes peuvent eur
paraltre inexactes, maıs, interpretees selon l’esprit, elles SONL chretiennes. Boos, I1NON-
tre Saıler, n’est nı heretique nı exalte et le theologien 4SSUTeEe qu’ıl prefererait
mourır plutöt quc«c de condamner te] homme PDOUTF quelques eEXpress10Ns, quı PCU-
vent A’ailleurs avolır SCI1S5 orthodoxe. En des termes solennels, le professeur decla-

qu'’ıl entrer dans sO1xantıeme annee eit qu'ıl auraıt PCUr de paraıtre devant le
TIrıbunal de Dıieu, g { confessait R d B force JUC V’affaire du pleuxX Boos est POUIV’essentiel de Dieu *. Le professeur de Landshut adressera Juillet 1811 un  / 11OU-
velle lettre Bertgen, OUu ı] redit l ’innocence de 0O0O0S et sen prend zele de SCS
adversaires4 O00O0S est selon Saıler vral chretien, spırıtuel, catholique; SCS adver-

Eleonore Auguste Stolberg-Wernigerode, 10 decembre 1798 Schiel, Saıler 2, 181
37 Martın Boos, 1799 Schiel, Saıiler 2, 182
38 Judıth Hefs-Bernet tamılle, avrıl 1811 Schiel, Saıiler 2, 363—364
39 Franz Freindaller, decembre 1811 Schiel, Saıiler 2’ 378
40 Konrad Schmid, 19 avrıl 1814 Schiel, Saıler 2, 395

Schiel, Saıler 27 366-—-368
Johann Bertgen, juillet 1811 Schiel, Saıler &. 374375
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SalIC5S, eit 110  3 pas lu1, possedent Das —— — CeSprIL du christianısme catholique dg 15-
sent Das selon Ccet EeSprıt Dans lettre du INal 1811 qu de Lınz, Sıgmund
VO Hohenwart Saıler 111C pPas qJucC Boos, dans 5O  - ardeur, emploı1e des CADICSSIONS
QqUu1ı SONLT pas NLcontormes Ia lettre de la doectrine catholique eit JUuUC {0)  -

ÖOu POUFr le Christ Iu1 enleve parfo1s la prudence NECESSAaIre dans SCS relations elt
SCS COMMU.  atı0ons ecrıtes Saıler1t bıen les deux partıes la
hierarchie SOUCICUSC de bon ordre et orthodoxıe, 5()  — aNncienN eve et les tacteurs
expliquant SO  3 evolution interjieure Aussı ı} D de möediateur le
reveılle eit les autforıtes ecclesiastiques intention de l’eveque du COMN-

seıller Saıler de Ia droiture de Boos:; CVCQUC plus explicıtement qu
conseıller ı] concede les ımprudences du „reveılle

est PErSONNASC JUuUC Saıiler entretiient de u Boos Iu1 INCINC,
auquel i} CXDI1MCEC plusieurs SCS TESCIVCS NOtTAaMMeEeNT dans longue let-
Lre du 25 InNal 1811 ı] exhorte le „reveılle IN  ’ publiquement
VC, la doectrine de la Justification telle qJu«c l’expose l’Eglıse catholique ‚Esprit
Saınt rappelle le theologien, faıt don de la fo]1 eit Ia f01, Operant DPar la charıte, PTrO-
duit les OCUVICS5 pres VOo rappele l’enseignement de Eglıse SUT les OCUVICS5 et les
mer1(tes, Saijler reconnaıt JucC est [ä des plus delicats, Car ı] touche la COIMN-

catholiques eitp donc, Dr m etferve-
SCCNCE de sensıbilite et tradıtionnels, CV1-
ter SO1gNEUSCMECNL Certaines CADICSSIONS ressemblant des doctrines heterodoxes,

En decembre 1813 Sailer atitıre —— n-afın de IV la PalxX dans Eglıse
LION de 00O0S SUTr ecueıls les reveılles Au des dangers INECMN-
LLONNES Par Sailer les tormulations de Ia doectrine de la Justifica-
LLON les abus dans la sacramentelle, le INAaNqUC de formation eit de diırection
spirıtuelle eclairee, les lıens VOC des editeurs des auteurs protestants, le PSQUC de
aSSCI PDOUI un sOcı1ete secrete, Samnls cCompter les ecueıls dus 3 la sensualıte fteminıi-

; Ea professeur de Landshut connaıiıt bıen la psychologıe humaiıne et SCS taıl-
les qu«c les assemblees de „reveılles“. Maıs >] mel gyarde Boos CONTre des ftormu-
atıons eit d’&ventuels abus, ı] de consıderer le tond de ENSCC

juste“’. Droiture, orthodoxie: telles SONT les deux idees princıpales
Par Sailer ans SCS Jugements SUT [910K La CONNAISSAaANCE personnelle q'] de 00O0S
u faıt conclure Sanls AUCUI1IC hesitation 1a ILqualıite Quant Ia seconde, elle
uı est UrTtOuUL Dal les bons frunts produits Par ’4action de Boos, INECIMMNEC S 1 Ia
tormulation de 5( ENSCIENEMEN peut preter CQUIVOQUC

Les LtexXies de Sailer SUT les „reveılles SO  - attıtude CI VeEeTrs Feneberg eit
INECIINEC CI VETS Boos U i} accueıllı dans — ensemble pOSılıvemenNt COU-
rant Le professeur QUul est employe lutter CONLre l’esprit du m toisonnant de

philosophiques QUu1 ONTt vide le christianısme de 5: SCI15S, PCeuL quc«c

43 Schiel, Saıler 2, 368369
44 Martın Boos, 1fl' Janı vViICr 1811 INal 1811 Schiel, Saıiler 2’ 357, 265
45 Schiel, Sailer 2’ 370 Boos accueıllera tavorablement „aımable IN1IsSEe garde“ de

Saıler. Schiel, Saıler 1, 443
46 Martın Boos, 17 decembre 1813 Schiel, Saıiler 2, 391—3972

Boos, 10 1114l 1811, 25 I11aA1l 1811, JU10 1811, 16 decembre 1811, 14 Jan vıcr 1812,
decembre 1812 Schiel,; Saıler 2, 365—366, 369—3712, 378-379, 384—385 CCS attestLAtL1iOnN. de

droiuture d’orthodoxıe 5 ajOuTte la COMIMPaSS1ION dont Saıiler lu1 TECINEC durement CPDTOUVE Par la
calomnıe, entoure le reveılle Boos, 25 [11al 1811 JU1n 1811 272 juıllet 1811 28 OUuUL 1815
Schiel Saıler 2 171572 374 411—413
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sentiır proche de D convertis anımes d’un ardent Ou POUTF le Christ, d’une cha-
ıte actıve eit prechant ”oeuvre de Ia Redemption. Son attraıt PDOUIF V’interiorite, POUTF
les ertus de 1a tradıtion mystique aussı cree Iu1 eit les „reveılles“ de nouvel-
les attınıtes. Et COMMeEeNT Saıler, frequentant des cercles protestan(ts, seraıt-ıl pas
tolerant CI1VCIS des chretiens de PFrODIC contession S1 attaches Christ? Maıs
Saıler s’est meprı1s nı SUuT certaıns aSPECTS de la predication des convertis nı SUT COI -
taınes pratiıques de leurs assemblees. Et SO  - indulgence devient desapprobation tor-
melle lorsque vient le m des SC1SS10NS.

Car certaıns „reveılles“ persecutes pPar leur PTFODIC Eglise, traques des
heretiques, l’eventualite d’une conversıon protestantısme pouvaıt apparaıltre

uUunNne 1ssue possıble. Une telle evolution tut celle NnOoOtfammMent de Johannes
Evangelıst Gofner (1773—-1858), Souabe, ancıen eleve de Saıler, Dıllıngen, qu1ı
Mnitie au  >< OQOCUVIC5 de Johann Kaspar Lavater, de Heınrich Jung-Stillıng, de Matthias
Claudius. Ordonne pretre 1796, Gofßner debute Vvicaıre MOMeEeNnNtT OUu
00S est ıte devant l’Inquisition d’Augsbourg. Biıentöt Gofner rejoınt les „reveıl-
es  C eit Ia fo1 vivante Christ devient le de pıete. En 1798, ı] est nomme
vicaıre aupres de Feneberg deeg CL, 1802, vicaıre la cathedrale d’Augsbourg.
Maıs, meme annee, proces est ıntente CONTtre Gofßner, coupable de
le mysticısme de Boos 45 aVOIlr ete condamne POUTLF heresıie eit enterme Ia pr1-
{8) de Göggingen, le ‚reveılle“, rehabilite, KT CE SO  - miınıstere Dırlewang, DU1S
Munich. la suıte du proces quı lu1 manıiıfteste les insuffisances des instıtutions
romaınes, ı] distancıe de l’Eglise catholique et IIN reunır aufour de Iu1
un  (D communaute interconfessionnelle *. detour Par la Russıe, ı] le
23 Juin 1826 protestantısme. (Yest Berlın qu'’ıl preche ensulte, d’abord la
Luisenkirche, quı Iu1 est bientöt interdite, PU1S Ia Bethlehemskirche. F ACIU8 1a UunNnec
actıvıte tres ımportante, est de NOUVEAU l’origine d’,une communaute Goßner“ et
fonde des OCUVI'C5S5 quı perpetueront SO  - 1O Le PasSsapc protestantısme na Pas
pleinement satısftait Gofner et les ımites eit trontieres ImMpoOsees Par Ul  M torme
humaıne, S1 larges paraıssent-elles, SONT POUTF luı tLrop etroıltes et correspondent En

1a parole du Christ” Depuıis Dıllıngen, V’evolution est grande eit dımensıon
interconfessionnelle, d’oecumenisme, s’est forgee detriment de l’appar-
tenance l’Eglise catholique et de SCS ense1ıgnements partıculıers.

Dans les premi6&eres annees de SO  - mınıstere, Goßner Compte POUI Saıler NOIN-
Ck 51bre des IN1S de Seeg eit ı] EeST, mMeme tıtre quc Feneberg Bayr, ‚ame PUrc

dont le professeur de Landshut faıt l’eloge. plusieurs reprises, Goßner Lrouve
AuU.  DE cotes de Saıiler dans SCS perıples CL, lorsqu'ıl rend Su1sse, Saıler ıme aSSCcI
Dar Dirlewang ”, OUu i} rend visıte, selon SC5 PTrODICS termes, ure du lıeu, homme

48 Hubert Schiel, Johann Evangelıst Goßner VOT dem bischöflichen Inquisitionsgericht ın
Augsburg, das Inquıisıtionsprotokoll un:! Goßners Wıderrufung, 1n: BKG 23 (1954) 165—
208 Charlotte Sauer, Johannes Goßner. Eın Leben tür dıe Wahrheıt, Neuhausen 1995

49 En 1819, Gofner, consıdere chet de S  ‚9 oıt quıtter Munich OU, depuıs 181 1!
ı] s’est sıgnale pPar une intense actıvıte de predicateur eit d’ecrivaın. Apres detour Par la
Russıe, d;  OUu ı] est chasse maı 1823, ı] rend Berlın, PUu1s Altona <’e&tablıt Leipz1g,
d’  Oou I est de NOUVEAU expulse juillet 1826

50 Kantzenbach, Saıler /
Eleonore Auguste Stolberg-Wernigerode, 20 septembre 1803 Schiel, Sailer 27 2872

Schiel, Saıler 1, 427 Dans 5: jJournal de VOyapc Su1sse de l’automne 1803, Saıler nNnOTtLe
auftires qu'ıl preche Dıiırlewang. Bischöfliches Zentralarchıv Regensburg. NLS 51

agebuc Schweizerreise 1803 18 September 1803



plein de pıete er persecute POUr la de Dieu  »S Goßner Saıler reconnaıt les
qualites memes qu'ıl mı1ses evidence POUTF Feneberg eit POUTF Boos: pretre INJu-
tement traıte de SO  - temo1gnage POUI le Christ possede le don d’eveıiller la
fo1 de SCS paro1ssiens d Maıs, V’indique Uu1Nlc de sSC5 ettres datant PrO-
bablement des deuxiemes „annees de jachere“, Sailer vıte TECCONMNU Ia propension de
Gofßner regır VvIie interjieure eit lıberer des formes exterleures. Ur ı] faut LEN-
dre Ia ra1son quı est la raıson eit Ia fo1 quı est la fo1, 2 l’esprit quı est

l’esprit et la torme quı est la torme. La torme effet n est pas iındıftferente
et SONL Das les hommes pleUX, ma1ıs Lrop 1IMpetueuxX, quı rejettent trop tOt le
Joug de Vordre. Ia suıte de Francoi1s de Sales, Sailer faıt le chantre du Juste mıiılıeu

Ia tyrannıe de la conscıence et la presomption. Et Juste mıiılıeu est 1a vole de
|’amour quı SOuUumMEetL Samlls craınte la torme, afın de eitre un obstacle
’action de l’Esprit”.

Cette presomption de Gofßner CeST, selon l’analyse de Saıler, la racıne de SO  - eVO-
lutıiıon tuture. Gofßner et Johann Baptıst Langenmeyer (1771-1 856), Cel
„reveılle“, ancıen eleve de Saıler Dıllıngen et tente lu] auUssı de separatısme, Saıler
adresse un instante mıse garde. Le professeur sent combien leur pesent les tor-
INCS eit instıtut1ons ecclesiales. Maıs choisissant une solution extreme POUr tre
lıberes et consıiderant choix appel de Dıieu, ıls COUurent le rısque de
contondre le temporel elt l’eternel, ’humaın et le divin, la chair er le Sang. Vouloir
obeiıir l’appel de Dıieu, meme JucC celui-cı so1t legitime tel, sıgnifie
s’entoncer dans labyrınthe 541l5 UCUunMN $1] d’Ariane POUTF sortir. Pourquoi Pas
rester, alors JucC Johannes Tauler, Fenelon SONLT restes?” Dans UllC nouvelle lettre
Gofßner du Janvıer 1816, Saıler analyse plus methodiquement les Causcs et les COINl-

sequences du separatısme. rappelle d’abord JUC, PDOUI LOUT NOVvICEe dans la V1ıe eter-
nelle, Ia cOommuUnNıON VECC l’Eglise doit tre chose sacree. Ciette communıon SUDPOSC
deux qualıtes: I’humuilite et la simplicıite, quı devoileront candıdat 1a vie chre-
tienne le mystere de la SapCcSSCc divine eit Iu1 fteront comprendre AUSS1 bıen les princ1-
pales doctrines de l’Eglıse catholique quec le SCI15 et l’usage spirıtuels des Sacrements
et des du culte. 1a communıon ecclesiale le professeur de Landshut OPPOSC le
separatısme secret dont ı] enumere les multiples CONseEquenCes, quı VONL de 1a pole-
m1ıque V1S-Ä-VIS de l’Eglise et de hierarchie danger de devenır une Celu1
quı na Das ’humiuilıite eit la sımplicite de Vvıvre communıon VOCC l’Egliıse finıt Dar
donner priıse au  < chimeres de l’imagination, A4AU  5 CIICUIS de V’entendement, Au  DE

peches de la ıberte charnelle. Car ı1 Iu1 MAaANqUC uUunNn«ec lumiere, guide hors de lu1-
meme et de presomption. Le separatısme est POUIF Saıiler peche, fruit de l’egoisme
quı dıvise, alors quc la tidelite l’Eglıse est fruit de l’Esprit quı unıt. Ses cConsequen-
CCs CONCErNENT Das unıquement le schismatique, ma1s s’etendent l’Eglıse et

Ia societe ”.
53 Eleonore Auguste Stolberg-Wernigerode, 16 Out 1803 chıel, Saıler 2, 280 Ct. aussı

les ettres de Saıler Eleonore Auguste Stolberg-Wernigerode des 70 septembre 1803 ei

septembre 1806 Schiel, Saıler 2, 281, 3728
54 Schiel, Sailer 2, 328
55 Briete aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung. Sechste Sammlung. 12

433435
Schiel, Sailer E 393394

5/ Schiel, Sailer Z Briete VO Johann Miıchael Saıler AUS den Jahren 1816 un! 1817
39, 464—467/ Des exhortations ıdentiques reiIroOuventL dans Ia lettre ecrıte pPar Saıler le

juillet 1816 pretre Michael Bertele elt SO  - vicaıre, LOUS deux adeptes de Langenmeyer.
Schiel, Sailer 2! 420—422



Feneberg eit 00S ONTt LOUS deux recueıllı le soutıen de Saıler. Le professeur de
Landshut n a Das dissımule les inexactıtudes du second, Mals SdIls DOUI autfant u11
retiırer protection. Envers Gofner, CI1LVOIS5 gnaz Lindl (1774-1845), Cet

„reveılle“ passe rotestantisme , Saıler, S'1  ] INAaNYUC pas l’occasıon de
taıre ICUVC de clemence adopte une attıtude diftferente. Certes, le al-

quC Hubert Schiel, les autorıtes ecclesiastiques ONt unNne«ec part de responsabılıte dans Ia
cConversıon de Goßner elt de Lindl protestantisme . Maıs, OCu du probleme,

1a conception de l’Eglıse et Ia tidelıte Eglise. Gofßner et Lind!l
n’etaient BED aussı attaches leur Eglıse d’origine qucC Feneberg 0O0S CL, bannıs-
Sant les tormes exterieures, ıls ONT tinalement tonde leurs PFrODICS communautes.
Saıiler claırement deEsapprouve CCS hommes quı SONT tombes dans le separatısme eit

passes protestantısme, quc cho1x etaıt motıve Dar rejet de l’Eglıse catho-
lıque et le desır de s’affranchıiır de autoriıte. L’ouverture l’oecumenisme, quı
constıtue poınt COININUN Sailer eit 4A4U X „reveılles“, signifie pPas effet POUTF
Iu1 confusion elt CINCOTE MO1Ns divisıon. Car rupture cCOoNsomMEeEe atteınte

”’oeuvre de celuı quı est VEeENUu rassembler dans l’unite les entants de Dieu dispers6es.
O1 les premiers proces CONLiLre les „reveılles“ SONT contemporaıns des deuxiemes

„annees de jJachere“ de Saıiler, celui-cı depuis longtemps retrouve une chaıre de
morale er de pastorale lorsque SONLTL engagees les nouvelles instruct1ons CONTLTre 00S

18141 et CONTre Gofner et Lind! Rehabilite 1799 Dal le OUVCI-
ement de Maxımiulien Joseph et de SO  - mıiınıstre Montgelas, ı] rejoınt 1 80Ö
Landshut. Lravers le cercle gravıtant auftOour de Saıler, 1ssent des liens les
„reveılles“ de l’Allgäu elt le Ouvemen analogue quı le Jour Berlin autfour de
Justus Gotttried Hermes. Aupres de Saıler, le Juriste Friedrich Karl VO: Savıgny,
VEeIlUu Landshut 1808, apprend connaıtre et aımer le catholicısme bavaroıs ol

decouvre les „reveılles“, eur christocentrisme et leur SC1I15 de I’interiorite eL, apres
5(  - arrıvee Berlin 1810, 1ra VOCC enthousı1asme 1a bıographie de Sailer „De Ia

58 Comme Boos, Ignaz Lindl attıre les ftoules Par predication, MaAals SO  - mysticısme INquU1€-
les autorıtes relıgıeuses. Convoque 1817 devant l’Inquisition d’Augsbourg, Lindl faıt
1819 V’objet d’une nouvelle instruction el part POUT la Russıe, dy  OUu ı] est chasse 1823

Dans predication, Lind|! enseıgne christianısme interieur, interconftessionnel, aXe SUT le
„Christ POUTF nous“ SUuT V’eschatologie. En 1824, Lindl protestantısme plonge
de plus plus ans le monde de l’Apocalypse. G’1l na pPas ete u1ı-meme eleve de Saıler, Lindl
d, ans l’exercıce de SO  - miınıstere, cOtoye les membres de „ecole de pretres” tormes ar
celun-cı1. Comme POUTF Gofßner, des qu«c Lind! s’est distancıe de l’Eglıse catholique, Saıiler

riıme SCS reserves l’egard du „reveılle“, Schiel, Sailer B 410
[Dans U1llCc lettre, rangee Pal Schiel la tfin de l’annee 1815, quı semble Pai {0) CONTLENU

rattacher plus mMO1NSs long 4A4UX evenements precedant le proces de Lindl 1817,
Sailer exprime SO desır quc so1t adoucı, grace I’intervention de Eherer, le SOTrT de Lindl quı

cherche JquC Dıieu Schiel, Saıiler 2, 415 [DDans un M1SSIve Brand el FEduard VO Schenk eCcr1-
le 21 Janvıer 1819, Saıiler intervient egalement taveur de Goßner atın que le Cas du „reveıl-

J6“ sO1t SOUMIS NO immediatement Rome, ma1s l’eveque de Freising. Charıtas, 1838, Jg 4,
7( auUssı Remigıus Stölzle, Johann Miıchael Saıler, seıne Ablehnung als Bischot VO

Augsburg 1mM Jahre 1819, Paderborn 1914, 45 Maıs, partır du depart de Lindl DOUI Ia Russıe
des dernıeres annees de Goßner Munich, le futur eveque de Ratiısbonne semble avolır inter-

OoMmMp SCS relatıons VeC les eux „reveılles“.
60 chiel, Sailer 1’ 275277

Sıgrid VO  - Moısy, Von der Aufklärung ZUr Romantık. Geıistige Strömungen ın München,
Regensburg 1984, 149



VvIie de Feneberg“ ® DPar V’intermediaire de Johann Nepomuk Rıngseıs, VCC lequel
Savıgny entretient UuIllCc correspondance assıdue, Ia spirıtualıte des „reveılles“ de
l’Allgäu penetre les milıieux paetistes berlinoıs. Et n’est-il pas permıs de VOolr echo
de la predication des „reveılles“ lorsque Saıler, dans longue lettre de 1815, OUu ı]

Clemens Brentano, alors pleine crıise spirıtuelle, le chemin du reLoOur

l’Eglıse catholique, donne poete, partır du des „Actes des Apotres”,
modeiele de meditation, centree SUTr le salut Christ, pıerre angulaıre, le bapteme
dans l’Esprit, Ia remıssıon des peches, ”0oeuvre de l’Esprit dans I’homme interieur?®
es les premieres annees de ’universite de Landshut, dans le combat les
eNants de l’ancıenne et de Ia nouvelle philosophie, Saıiler ete range Par SCS adver-
saıres Autklärer nombre des „mo1lnes eit mystiques“. Ses sympathıes POUI les
„reveılles“ ravıvent les de mysticısme planant SUTr Iu1 et inquietent les aUTLO-
rıtes relıgieuses. Jusque dans l’entourage de Saıler, les VIS SO egard SONL partages
Vers la fın des annees de Landshut marquees DPar l’evolution schismatıque de certaıns
„reveılles“, |’idee de mysticısme apparaılt, dans l’esprit des adversaıres de Saıler, etro1-
tement 1ee€e celle de separatısme, S1 bıen qucC Saıler PCUL 1817 donner de
la definition su1vante: mysticısme degenere dont ’accuse represente 1ecn
d’autre qu un christianısme interieur, quı separe de l’Eglıse exterieure et semble
avOoIlr POUTF l’Eglıse catholique romaıne uUuNlCc particulıere aversion ®. Mysticısme el
catholicıte constıtuent es lors les deux antıpodes des declarations PONCIUANL I’hi-
stolıre de l’elevatıon l’episcopat de Saijler ® e meme m qu/’ıl donne Ia PTreUu-

de SO orthodoxıe, le theologien redıit claırement posıtıon SUT les „reveılles“ et
leur doetrine.

Parmı les texties justificatıfs de Sailer fıgure Ia declaratıon consıgnee dans SO  - Jour-
nal le novembre 1819, alors qu a la suıte des recueıllıs Par les nonc1a-

de Vıenne ei OtLammen le rapport de Clemens Marıa Hotbauer eit de
Munich, ı] s’est refuser le s1ege epıscopal d’Augsbourg. Le huitiıeme poınt amene

Oeu du debat le mYysticısme, plutöt SO  - contraıre: UunNlC authentique vıe eccle-
s1ale. En s’appuyant SUr la Tradition de l’Eglıse, Saijler dıstıngue un  (D double VIie de la
relıgion catholique, Savolr unNnec vIie interieure eit UNlCc VIeE exterleure. La vie interlieu-

de l’Eglıse consıste dans 1a fo1, l’esperance, la charıte, dans le SCI15 vivant de Ia Just1-
eit de la verıte, eit s’appelle, pussqu’elle est iınvısıble l’oeil humaın, la vie cachee du

chretien. La VIe exterieure comprend le culte, l’admıinıstration er la reception des
SacrementTs, la VIe chretienne, quı represente la vIie ınterieure dans des exte-
rieurs et de bonnes OCUVICS, a1Nsı qucC V’activite de la hierarchie qu1, iravers le PapPpC,
les archev&ques, les eveques, regıt l’Eglise. Comme IA  ame el le OI DS, Ia vie interlieu-

ei Ia vie exterleure de l’Eglıse SONT inseparables eit eur unıon constitue la vIie ver1-
tablement catholique, la vralıe v1ie de l’Eglıse quı plait Dieu. L’union la vVvie
interieure et la vıie exterieure de l’Eglise prend SUOUTICEC dans le projJet eternel du Pere
de rendre saınt I’homme LOUTL entier; elle est volonte de chacune des PETSONNCS de Ia

chıiel, Saıler E 405
Schiel, Saıler 1, 348, 516-517, 522523

65 chiel, Saıiler 2, 430
Sur les ditticultes rencontrees Par Saıiler pendant les annees 1817 1821, OUu Joue

nomıiınatıon l’episcopat, ct. Stölzle, Ablehnung. Schiel, Saıiler 1, 527620 Schwaiger, Kıirchen-
106—-1 arl Hausberger, Saılers Weg Zur Bischofswürde, 1n: Georg Schwaiger/Paul Maı

Hg.) Johann Michael Saıiler und seiıne Zeıt, Regensburg 1982, (Beiträge ZUr Geschichte des
Bıstums Regensburg 16), 172 31
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Trinıte, mYystere Le mMYyStCISME est l’exces qUı SCDAaIC la VIC interieure de Ia
VIC exterieure de Ia relıgı0n, NVEeTrTSC POUVant eire denomme pharısaisme Or

O6 deux eXtIremes, Saıiler attırme VO LteNu le mıiılıeu eit VO

soulıgne la neCcessite du christianısme interieur et du christianısme exterjieur
De INECINEC q ı] Samns 1NC1ıLe ’union interjieure VECC le Christ ı] Samnls
1iNC1ıte Ia ININUNION e l’Eglise” L’enseignement est DPas NOUVCAU, I111Ss ı]
prend reliet particulier aVCC, ATITIECETIC plan, le TOCCS des „reveıll SCDaIa-
L1Sstes

Quelques 199101 declaration, la interventi0ns reiterees du PI1N-
Louıis taveur de Saıler, le cardınal Ercole Consalvı UV: 1a VOIlLeEe COINN-

TOINS reprenant l’idee un  (D declaratıon publique dans laquelle le professeur
suspecte devrait affirmer €eire catholique VIal er SINCETE et Dar CONSECQUENL ICDTOU-
ver les ENSCEIENEMENTS des pseudo--mMYySUqUES, les CITCUTS de 0O0O0S eit LOUTLES les autires
CITCUFS condamnees Par l’Eglise catholique, apostolique, LTOIMAUUINE Saıiler u-
tera dans declaration du novembre 1820, publiee ANNEXE du tro1sıemMe cahıer

CC 69des „Reliques, est-aa-dıire texties choisıs des Peres eit docteurs de l’Eglıse Daru
821 Cette declaratiıon LrOUVE eclairee Par V’ensemble de ecueıl eit-

ment du Ltro1sıieme cahier Sailer lıvre ultıme INCSSapc SUTr les „reveılles er SUTr
fO1 Vers la tin du deuxıeme cahıer, le ecteur LIrOuve deux de

Augustın CONTre le separatısme Un PCU plus loın, Saıiler INM:! d’un e  10-
nouvel EXTIraıt de l’Eveque Hıppone La veritable de Eglıse catho-

lıque: Ia misericorde QUul 1INC pardonner“ /Le chretien doit travaıller POUI S  S n  ‘9
sacrıtier SC5 biıens — S1 NECCCSSALTEC, d PTODIC VIieC POUTF qu«c SOIT mMaıntenue
unıte ”“(9Saıiler applique bıen au  E „reveılles“ qu Eglıse eit au  ><
autorıtes religieuses. L’Eglıse catholique, U1l  (D INCIC, do1t manıtester ;
l’egard de SCS entfants la profondeur de Ia misericorde dıvıne et pardonner CUuxX QqUuı

amendent SOUuvenan de Ia cohorte des SAalınts
Dans le Lro1ıisıemMe cahıer des Reliques > fin netitement apologetique, Saıiler 115C-

I' mıilieu de Ltexties redisant la grandeur de Dıieu, Amour eternel el 1enN SUDICME,
et la SOUTCEC du mal PassSapc de Irenee Q Ul CVOQUC deux SOries de dıscıples
CUuX qUul, ocıles Esprit de Dıieu et ENSEIENEMEN de Kr Eglıse, accueıllent la -
ıe et CUuxX QUul abandonnent 1a er1ıte Ballottes, Par leur PTODIC faute, dV’erreur
CIICUL, CCS derniers disant qu ıls cherchent la verıte, 111415 ıls la LrOU-
vent nulle part Car ıls SONT aveugles Tels SONT les „reveıll separatıstes, tombes
Par INauUVals de leur lıberte dans les eit les CITEUTS Au Centre de LrO1-

67 chıel, Sailer 1) 580—-585 En partıe cıte Par Schwaiger, Kıirchenvater 115-119
5 Consalvi PI1NCE Louıis, 26 juillet 1820 Schiel, Saıler 1, 602603
” Quelques exemplaıres de declaration furent tıres DPart. Le fut ensulıfe IIMPIMC

appendice troı1sıeme cahier des Reliques. Joannes Mıchael Saıler, Ss Theologıiae
Doctor Protessor Uniuversıitate Landıshutana, De 1DS5O Reliquien, das 1ST auserlesene
Stellen aus den Schritten der Väter und Lehrer der Kırche 219274 LrOUVE 1Le Par
Schiel Saıiler 607608 Par Schwaiger, Kırchenvater 124 Par Hausberger,
Bischofswürde 148

Reliquien. Y 132—-133
71 1537

132
137 (+ aussı WW 9 116 119
166



s1eme cahier LrOuUVvVe le Christ, Chemiuin, Verıite eit Vie ”” grand pretre ei victıme, eit
le mystere de Ia Redemption”®. Ce mystere s’actualıse dans l’Eglıse, renouvelant
quotidiennement le sacrıfice du Christ ”” Une place de choix revient l’apötre Pıerre,
SUrTr lequel le Christ tonde ’Eglise”®. Eglıse el elle seule, SC5 pretres unıs

leurs eveques, SÜ!  I5 des apotres, appartıent le pouvoır des el  es  2  „ Maıs
l’Eglıse dans hierarchie, le culte, les sacrements n ’occupent pPas LOUL le recueıl. En

Juste equilibre, Saıler, prolongeant declaratıon du novembre 1819, unıt la Vvıe
exterieure de la religion eit vıe interieure 5} Le dernier MOL des „Reliques“ revient

la gräce ” eit la vıe de charite du Orps mYyst1que, quı culmınera au-delä de
dans Ia contemplatıon de Dıieu5 La dimension petrinıenne de l’Eglıse n’altere

nı S()  3 christocentrisme nı vıe interieure, de quc«c Saıler, LOUTL retutant les
„reveılles“ separatıstes, reLIrOuUVe, de tro1sıeme recueıl, les ense1ıgnements
tondamentaux quı l’unissent Feneberg 00S

Des deuxiemes „annees de jachere“ l’elevatıon l’eEpiscopat, la VIie de Sailer est
iıntımement melee l’histoire des „reveılles“. De IMOUvemen Sailer LTECONMNNMNU les
aSPECLIS posıtıfs eit l’ınspiration evangelıque. Maıs ı] auUss1ı claırement reprouve les
deviations ei les eXces, de qu/'ıl D etre, V’ecrit Melchior Diepenbrock,
l’ange quı protege et la fo1s avertit ”. La relatiıon de Sailer 4U X „reveılles“ et eur
hıstoire reflete les principales etapes de SO  3 ense1ıgnement, tradıtionnellement repre-
sentees selon les tro1s cercles concentriques du theisme, du christianısme eit du catho-
icısme**. ”amıtıie VeEC les CONvVvertIis de l’Allgäu est nee  e l’eEpoque OUu Saıler, eaCc-
t10n l’esprit du temPpSs, met ’accent SUr le christianısme. Les difficultes
Par le theologien Ia suıte des proces des „reveılles“ ONTt beaucoup contribue
qu'ıl explicıte le tro1sıeme volet, plus typıquement catholique, de SO ense1ıgnement.
La vrale V1ıe de l’Eglise catholique est DOUITF Sailer ’union de VvIie invisıble et mYySt1-
QUC, de vIie cachee Christ, S1 prisee des „reveılles“, ei de VvIie visıble, 1dA-

mentelle, ans Ia longue Tradition dont est depositaire Ia hierarchie. Elle POUTF attrı-
buts ’unıite et Ia saıntete, auxquelles dojwent tendre LOUS SCS membres, des „reveılles“
AdUuX autorıtes ecclesiales. La comparaıson de leurs devises respectives suggere les COI -
rect1ons apportees Dal le theologien la doctrine de maınts „reveılles“: l’experience
subjective du „Christ POUI 1L1LOUS Christ nous“ Lrouve elargıe, VECC l’expres-
S10N saiılerienne „Dieu Christ le salut du monde“, dans la contemplatıon du des-
se1ın d’amour eternel de Dıieu et de l’unıiversalıite de Ia Redemption Christ, prefi-
gurant l’Eglıse dans SO achevement.

75 9) 17/5-176
76 T 177-180, 191—192, 211212

9 179-183
78 %, 195 ct. AUSsS1 9’ 196, 205206

9) 173—1 7 $ 194, 19/-—1 98 Les eXCESs des „reveılles“ expliquent aussı quc Saıler, euxX
rSseS, souligne 1a dıgnıte V’efficacıite du sacrement du marı1age. %, 186—1

9) 171—-172
81 9) 211—-215 Ct. auUss1 %. 19/7-199

D, 165, 171-172, 192-193, 199—203, 215-216
83 Diepenbrock Görres, 13 INaTrs 1827 chıel, Saıler n 6/1

Franz Georg Friemel, Johann Miıchael Saıler und das roblem der Konfession, Leipzig
1972, 89—1 Bertram Meıer, Dıie Kırche der wahren Christen, Stuttgart-Berlin-Köln 1990,
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Johann Michael Sailer
und die rweckten 1M Allgäu

Zusammenfassung
VO  3

Cornelıa Scheuchenpflug

Monique Bouıic stutzt hre Ausführungen über das Verhältnis VO Saıler füh-
renden Persönlichkeiten der Allgäuer Erweckungsbewegung nıcht 1Ur auf Saılers
Werke und auf Sekundärlıiteratur, sondern greift auch aut Archivalien des
Bischöflichen Zentralarchivs Regensburg zurück. Sıe bei den sogenannten
zweıten Brachjahren, 1ın denen die treundschaftlichen Bande den Angehörigen der
Erweckungsbewegung vertieft wurden, in denen Saıler aber auch die Suche nach
eınem innerlichen Christentum und einem lebendigen Glauben intensıvierte. Bouıic
geht zunächst autf die rsprünge und das Autblühen der Allgäuer Erweckungs-
bewegung eın und wendet sıch dann in ıhrer Betrachtung einzelnen Repräsentanten
(Johann Michael Feneberg, Martın Boos, Johannes Gofßner, Johann Baptıst angen-
y}  9 gnaz Lindl) Als Hauptfigur kann Boos gelten, der als Kaplan be] ene-
berg ın deeg tätıg WAar und dort eınen Kreıs VO  —_ Erweckten gründen konnte. Saıiler
beobachtete die Entwicklung der Allgäuer Erweckungsbewegung sehr autmerksam.
Schliefslich kam 1mM Dezember 1796 eiıner biographisch außerst wichtigen
Begegnung mıiıt den Erweckten anläfßlich eınes Besuchs ın deeg Bouıic schildert 1mM
Folgenden, Ww1e€e stark dieses Zusammentretten auf Saıler wiırkte: Denn sollte erst
nach mehreren Jahren geistlicher Unruhe iın seiınem Lebensjahr einem tieten

wart (sottes tinden können.
ınneren Frieden, gestutzt auf ıne rechtfertigende Erfahrung der iınnerlichen egen-

ach diesem Blick auf die spirıtuell-biographische Dımension wendet sıch Bouıc
wıeder der Geschichte der ewegung Sıe schildert dıe Verdächtigungen und
Verfolgungen, denen einzelne Angehörige AauUSSESECLIZL und geht dann austühr-
ıch auf eın Manuskript Saıilers e1ın, das VO Maı 1799 datiert 1Sst un: den Tıtel
tragt: „Übe die aller-merkwürdigsten und ungekanntesten Begebenheıiten meıner
eıt VO  — —1799° Dort analysıert Saıler Stärken und Schwächen dieser Be-
WCBUNgG: S1e WAar einerseıts epragt VO der Nächstenliebe der Mitglieder SOWIl1e
eiınem Leben aus der Heılıgen Schrift 1mM Unterschied Z rationalıstischen elt-
gelst; andererseıits ıne starke Betonung der außergewöhnlichen mySst1-
schen Erfahrung und die Immunıität gegenüber jeglicher Kritik schnell den Unmut
gegnerischer Kreıise. Saıler erkannte dıe Gefahr, dafß sıch die Bewegung eiıner
Sekte degenerieren könnte, und warnte ın seiınen Brieten eindringlıch VOT der Ten-
denz exaltiertem Verhalten. Boui1c sıeht eınen N  n Zusammenhang zwıischen
diesen theoretisch-theologischen Überlegungen Saılers und seiınem Verhaltenal
über den Anhängern der Bewegung In seınen Schritten verteidigte Saıler Feneberg



und 00S. Die Entwicklung der Erweckten 1St nach Ansıcht VO Saıiler 1n iıhrem
Kern biblisch-christlich, ıne Bewegung VO: Heılıgen Geıist, die auf die
Innerlichkeit des Glaubens abzıelt. uch WEenNnln die Freundschaft Martın 00S
nıcht 1Intens1vV WwW1e Jjene Feneberg WAafrl, verwandte Sailer grofße ühe darauf,
00OS verteidigen und ıhm auch 1ın Zeıten der Verfolgung Wirkungsstätten
eröffnen. Für Saıiler W alr O00S eın wahrer, spiritueller Christ, selbst wenn ın seiınen
Predigten Ausdrücke gebrauchte, die nıcht 1ın allen Punkten der katholischen Lehre
entsprachen. Saıler versuchte deshalb ımmer wieder, ıhn VOT unbedachten theologi-
schen Außerungen bewahren und warb eindringlıch dafür, den katholischen Weg
nıcht verlassen.

eıt se1nes Lebens War Sajler bemüht, Feneberg und Gofßner schützen. Denn
WAar VO ıhrer Katholiziıtät überzeugt. Anders gestaltete sıch dagegen diıe Beziehung

Gofßßner, Langenmeyer und Lindl
Saıler fühlte, Ww1e sehr diesen erweckten Geistlichen die tormellen und instıtut10-

nellen Begrenzungen kirchlichen Lebens schaften machten. Er versuchte deshalb
durch theologische Argumentatıon separatistische Tendenzen verhindern und
iıne Bleibemöglıchkeıit innerhalb der katholischen Kırche auch für die Erweckten
eröftnen. Separatısmus galt für Sailer als Frucht des Ego1smus, W as ıhn dazu bewog,
VO  — allem gegenüber Lindl deutliche Worte zußern. Schließlich bedeutete für
Saıler ıne Offnung ZuUur Okumene keineswegs, sıch über jegliıche Autorität hinweg-

oder O: die eıgene Kırche verlassen beziehungsweıse iıne NECUC

Glaubensgemeinschaft gründen. Sailer selbst hatte die Balance zwischen einem
verinnerlichten Christentum und der Einheıit MIt der iußeren Kırche iın iıdealer
Weiıse halten können; den Vertretern der Allgäuer Erweckungsbewegung gelang dies
jedoch nıcht iımmer. Schließlich sah sıch Saıler 1820 DE  N, als die Erhebung
Sailers Zu Koadjutor des bettlägrigen Regensburger Bischots Wolt aut Wıder-
stände 1in Rom stiefß, die Einheit mıiıt der Kırche als wesentliches Element seiıner
Lehre öffentlich bekunden. In dieser Erklärung betonte CI, dafß jeder Christ für
die Einheit der Kırche eintreten und sıch einsetzen musse. Innerliches Christentum
un! Strukturmomente der Kirche Ww1e Hierarchie und Sakramente seıen grund-
sätzlich vereinbar. Diese theologische Grundüberzeugung Saılers, die auch das
Verhältnıs den rweckten pragte, macht Bouic abschliefßend 1mM Rückgriff auf
we1l theologische „Kurzformeln“ deutlich: Dıiıe subjektive Erfahrung der Erweck-
te  3 „Chrıistus für uns Christus 1n uns  “ erweıterte Saıiler 1mM gläubigen Wıssen
die alles umtassende Liebe (sottes und damıt dıe Universalıtät der Erlösung
dem Leitspruch: „Gott 1ın Christus, das eıl der lt“



„Von der Hyperorthodoxie gequält,
VO der Hyperphilosophie geneckt“
Saıler un: die Konversıon VO Friedrich Leopold

rat Stolberg 75041
VO  —

Erıch Garhammer

Stolbergs Konvers:on ZU Katholizismus ım Jahre 71800 un die Reaktionen
der Freunde

Als Friedrich Leopold raf Stolberg' Pfingstsonntag des Jahres 1800 1ın der
Hauskapelle der Fürstiın Gallitzin ın unster den Überrtritt ın die katholische Kirche
vollzog, Ssorgte nıcht DUr iın seiınem Freundeskreıs, sondern 1ın der kul-
turellen Offentlichkeit für Aufregung.‘ War dieser Schritt doch eLtwaAas anderes als die
spateren romantischen Konversionen. Wer AaUus beruflichen Gründen oder A4AUS künst-
lerischen otıven die Konfession wechselte, W alr der Toleranz der Auftfklärer sıcher.
Zudem bıs dato die Konversionen eher ınnerhalb VO  - katholischen Ma)Jorı-
taten passıert. Stolberg aber bekleidete das Amt des Präsıdenten des lutherischen
Konsıstoriıums 1ın Eutın und WAar leitender Beamter des Fürstbischofs VO  — Lübeck.
Für seınen Entschlufß weder berufliche noch künstlerische Motive ausschlag-gebend, sondern allein die Überzeugung, da{fß die katholische Kırche die alleın wahre
sel. Dies löste ın der Offentlichkeit einen Skandal aus, den nachzuzeichnen nıcht
unınteressant 1St.

Außerst bestürzt reagılerte VOT allem Friedrich Heıinrich Jacobı, der seiınem Freund
bescheinigte, könne „unmöglıch für ıne redliche Überzeugung halten, WenNn

Zu Stolberg vgl Andreas Holzem, „Eın Weltling der eın Christ“. Friedrich Leopold VO

Stolberg 1mM „Kreıs VO  - Münster“, iIn: Petra Schulz (Hg.), „Meıne Seele 1St auftf der Spitze me1l-
er Feder.“ Amalıa Fürstın VO Gallıtzın (1748—-1 806) Ausstellungskatalog zu 250 Geburts-
lag, Münster 1998, 102-113 Darın 1st uch die neuestie Lıteratur Stolberg verzeichnet.
Vgl terner Friedrich Leopold rat Stolberg Stolberg, Verzeichnis samtlıcher Briefe, ear!
VO: Ingeborg und Jürgen Behrens, Bad Homburg-Berlin-Zürich 1968 Erganzungen Aazu bei
ırk Hempel, Friedrich Leopold raft Stolberg (1750—-1819). Staatsmann und politi-scher Schriftsteller, Weıimar-Köln-Wien 1997 Vgl auch Deutsche Bıographische Enzyklopädie

9‚ 549 SOWIe Peter Noss, 1N: BBKL 1 &} Fa550, der seın Urteil ber Stolbergzusammenta{ßrt: „Auf Kosten der Qualität seıner Schriften Walt Generalıst, ın seiınem lıtera-
rischen Werk zwıschen den Extremen des Genialen und der Emotionalıtät des Augen-blicks hin und her gewortfen. Im Zentrum der Rezeptionsgeschichte steht bis heute seıne
Konversion ZU Katholizismus der Schwelle Zu Jahrhundert.“

Vgl azu Detlev Schumann: Autnahme und Wırkung VO  — Friedrich Leopold StolbergsÜbertritt Zur katholischen Kırche In Euphorion 500 271-306



Ce1in Evangelıscher Papıst werde Seiıner Meınung nach unterdrücke der römische
Katholizısmus die Gewissenstfreiheıit, mache (sott „lächerlichen GOötzen“
und erhebe den Klerus mMIi1t seiINemM Wirken über die gyöttliche Wahrheit selber. In SC1-

eBrief bescheinigt den Katholiken „Lama-Dıienst“ und „Kothfressen.“ * Jacobi
erläutert diesen Briet Freund Stolberg habe sıch für C1M 5System entschıe-
den, welches die Unterwerfung der CISCHCIH Vernunft die der Kırche ordere
egen solch ein 5System könne INanl nıcht tolerant SC11H 111C Toleranz
WAaiIic „Gleichgültigkeit Vernunft und wahre Religion“ und würde der katho-
ıschen „iınhumanen Verirrung des (elistes und des Herzens“ den Weg bereıten.
Diese „Barbarey und Thyranney“ müßte mi allen Miıtteln bekämpft WCI'HCII.4

Johann Heinrich Vofß oriff ebentalls ZUTr Feder und vertfaßte C1M Gedicht mMIi1t dem
Tıtel „Warnung FEıne Strophe darın lautet

Pfaftfenknecht? Ab schwörest du Licht und Wahrheit?
Am Altarschmaus dann des gebackenen (sottes
Schnaubst du dem W as Menschen VO Thier erhebet
Hafß und Verfolgung?

Johann Gottftfried Herder urteilte zurückhaltender: schrieb Luıise Stolberg,
die Schwägerıin Friedrich Leopolds „Ohne Zweıtel 1STS die Reıse nach Italıen, die
den Keım des Uebels tief gelegt hatte Der rat S1115 MI1tL voller gedrängter
Seele dieses vertührerische Land Kunst und Alterthum iıhm terne,

todte Gegenstände, als da{fß S1C iıhn üllen, CI WATINECN konnten und übermannte
ıh die 1mposante Gegenwart des Cultus Der Tod SC111C5 Kıindes, andere
ınge ohne Zweıtel die iıch nıcht weılß gruben diesen FEindruck tieter C1M
Finde uhe Bürde, die viele, viele brave Katholische als das ansehen
W as S1C IST, C1MN Bündel VO Gebräuchen und Mifßbräuchen, das Jahrhunderte, dunkle
Jahrhunderte zusammengebunden haben.“ ° Herder fährt ırenısch tort: „Das brüder-
lıche Band endlich zwiıischen ıhm und sC1INCH Freunden ı1ST Sar nıcht aufgelöset; hat
e1in anderes Stockwerk bezogen, wohnt aber MI1tL ıhnen demselben Hause Denn
auch der Katholicismus 1ST Christenthum wer könnte dıes, wWenn dıe Schritten
Kempis, Taulers und vieler andern Mystiker, und Franco1s de Sales, Fenelons,
Palatox - lıeset, läugnen? .. Ich habe redliche treffliche Katholische gekannt
und suche Manche davon gewißß noch ı Welt auf.a / Herder fragt kritisch WCC1-

ter‘ „Wıe sehr teuert unbekannterweise ı1LZT manches dem Papstthum Z W as WIT

datür nıcht halten .. 1ST der Kantıanısmus nıcht Papısmus? Papısmus der solem-
esten Weıse Und Wer wollte nıcht lieber C1nMn bescheiden-TOoOomMMEer Katholik SCYN,
als C1M gottsezender FEichtianer?“©

Beı1 aller Irenik, die ı Herders Worten durchschimmert wırd doch auch deutlich
da{fß die Konversion Stolbergs 1Ur als Folge (semüts deuten

nnach Schumann, Aufnahme 286 Zur Person vgl Armın Wıldfeuer, IhK
704 DBE . 273

. Schumann,  ,  EL Aufnahme 287
” Ebd,, 291 Zur Person vgl Adrıan Hummel, 11} DBE 1 £)} 259 und Wolfgang Beutın

(Hg), Freiheıit Urc Aufklärung. Johann Heinric Vofß —— Frankfurt/M. 1995
Sıegfried udhoft: Herder Uun|!| der „Kreıs VO' Münster.“ Eın Beıtrag Zur Beurteilung VO

Stolbergs Konversion, ı Literaturwissenschaftliches ahrbuc. (1960) 1 33—141
Der Briet Herders VO ; September  S 1800 ı1IST. abgedruckt 141=143, 1er 141 Zu Herder vgl
Gerhard Sauder, ı111: ThR* 4, und Christoph Bultmann, ıE DBE 4) 611

” Sudhoff, Herder 142
* Sudhoff, Herder 142
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kann. Dıie Anstrengung des denkerischen, aber dadurch die iıntellektuellen Krätte
des Menschen tordernden Protestantismus se1l ıhm zuviel SCWESECN. Dıi1e Ruhe, dıe
Stolberg 1U  - gefunden habe, se1 ıhm gonnen, aber S1e doch auch Züge eıner
Resignatıon.

(3anz anders dagegen reaglerte Johann Wolfgang VO  ; Goethe: „Auch überraschte
mich dieses Ereignifßs keineswegs, ich hielt ıhn längst für katholisch, und WAar Ja
der Gesinnung nach, dem ange, der Umgebung nach, und konnt) iıch mıt Ruhe
dem Tumulte zusehen, der AaUus eiıner spaten Manıtestation geheimer Mißverhältnisse
zuletzt entspringen mußte.“

Was Goethe dem kryptisch klingenden Begriff „MifSverhältnisse“
meınte, explizierte näher ın einem Eıntrag VO' 1825 beurteilte den Kontlikt
zwiıischen Johann Heıinrich Vof und Stolberg als den tehlenden Mut, ıne trühere
Freundschaft sauber und faır lösen. In der Tat Vofß un Stolberg trüher Freunde

hatten sıch auseiınanderentwickelt. Stolberg hatte Vofß als Schulleiter nach Eutın
geholt, meldete dann aber Begınn des Jahres 1798 seıne Söhne VO der Schule ab,

der Vof unterrichtete. Er wollte nämlıch seiıne Kınder dem „polıtischen ber-
wıtz“ und der „blinden Parteilichkeit tür die Franzosen“ nıcht länger ausliefern, VOT
allem aber bemängelte bei Vofß das „Giıft der Zeıt“, das „Jesum Christum NUur
für einen VO (sJott mıt besonderen Gaben ausgeruüsteten Mann  «“ ansehen wollte. ”
Goethe umschriıeb die beiden Naturelle VO:!  - Vofß und Stolberg „Stolberg sucht
nach eiıner verlorenen Stütze, und die Rebe schlingt sıch zuletzt U1l Kreuz. Voflß
dagegen äfßt sıch VO dem Unmuth übermeistern, den schon lange ın seiıner
Seele gehegt hatte, und ottenbart uns eın beiderseitiges Ungeschick als eın Unrecht
jener Seıite. Stolberg mıiıt mehr Kraft, Voß mıt wenıger Tenacıtät hätten
die Sache nıcht weıt kommen lassen. Wäre auch ıne Vereinigung nıcht möglıch
BCWESCNH, ıne Irennung würde doch leidlich und läßlicher geworden se1n. Beide

auf alle Fälle bedauern; sS1e wollten den rüheren Freundschatts-Eindruck
nıcht tahren lassen, nıcht bedenkend, da{ß Freunde, die Scheideweg sıch noch dıe
and reichen, schon voneınander meilenweit entternt sınd. Nehmen die Ges1in-
NUunNgen eiınmal ıne eENILgESgENgESETIZLE Rıchtung, w1ıe soll I1a sıch vertraulich das
Eıgenste bekennen! (3ar wunderlich verargt daher Vofß Stolbergen ıne Verheim-
lıchung dessen W Aas nıcht auszusprechen WAaIrl, und das, endlich ausgesprochen,
obgleich vorhergesehen, dıe verständıgsten, gesetztesten Männer ZUT Verzweiflungbrachte  « 11 Die Lösung ware für Goethe ganz eintach SCWESCNH: die beiden hätten
sıch nach Norden und nach Süden hier spielt Goethe autf die kontessionelle
Landkarte trennen und 1MmM Briefkontakt bleiben sollen: „Aber S1e nähern sıch
örtlıch, verpflichten sıch wechselweise Dıienst und Dank, nachbarlich wohnen s1e,
iın Geschätten erühren S1e sıch und, 1mM Innern uneı1ns, erren s1e sıch elastiıschen
Banden unbehaglıch hın und wieder.“ ”

Vgl azu Erich TIrunz (Hg.), Goethe un:! der Kreıs VO Müuünster. Zeitgenössische Briete
un! Autfzeichnungen, Münster 1974, 154 Zur Person vgl Wolfgang Frühwald, 1N ITE 4)
816

Vgl azu den Briet Amalıie VO  — Gallıtzın VO 25 Januar 1798, In: Friedrich Leopold
Graf  11 Stolberg Stolberg, Verzeichnıis saämtlicher Briete 34/

Irunz, Goethe 155
Vgl zu Ganzen auch Erich Garhammer, Dıie „unmodernen“ Katholiken. Zur Revısıon

eiınes Vorurteıls, 1N; ThGI (1995) 386—395



Saılers Reaktıon ım Briefwechsel miıt der Gräfin Fleonore Auguste Stolberg-
Wernigerode 13

Als Saıler den ersten Brief AaUus Wernigerode erhält 1mM Jahre 1797 ekommt VO

der Gräftfin Eleonore Auguste Stolberg-Wernigerode eın Schreiben mıt herzlicher
Anerkennung tfür se1ın Gebetbuch 1st eın aAaus dem Universitätsdienst entlassener
Protessor, der ın der ähe VO München privatisıert. Aus diesem Brietwechsel enTt-
wickelt sıch ıne vertrauensvolle und freundschaftliche Beziehung: Saıiler schreibt
VO 1U  —_ tast jeden Dienstag nach Wernigerode un: nın künftig diesen Tag den
„Posttag der Freundschaft.“ Die Grätin hatte mıit ZWanZzıg Jahren den Erbgraten
Chrıistian Friedrich VO Stolberg-Wernigerode, der auch Dombherr VO Halber-
stadt und Propst Walbeck WAal, geheiratet. Friedrich Leopold Stolbergs Tochter
Marıagne WAarlr selit kurzem mıiıt Ferdinand VO  - Stolberg-Wernigerode verlobt. Des-
halb geschah 1mM Hause Stolberg-Wernigerode die Eröffnung seıiner Konver-
S10N. Sailer ertuhr AUS$ seınem Brietfwechsel mıiıt der Grätfin VO' der erfolgten Kon-
vers10n. Er 1eß ın seıne Bemerkungen dazu VOT allem Parallelen den Ver-
dächtigungen gegenüber seıner Person einfließen. Am 6. September 1800 schrieb

„Ich kann mı1r vorstellen, Ww1e hart der Dıichter Leopold VO' den
Männern werde mıtgenommen werden. Sollte ıhn TSLT se1ın politischer Stand nıcht
über viele Plagen hinaufsetzen, da{fß S1e ıh: nıcht erreichen moOgen, dann würde
Erfahrungen machen, miıt denen ıch ıhn verschont wıssen möchte. So eın Schrıtt,
WwWI1e€e der, den gemacht hat, ann nıcht geheim bleiben, und wiırd kundbar: wel-
chen Stott Lästerungen, die unwahr, und welchen rund wehtuenden Be-
trachtungen, die wahr sınd gibt die Geschichte nıcht? Es werden ın Ihrer Kon-
ession die Wächter der Buchstabenorthodoxie se1n, Ww1e€e in uUunNserTerT. Und nıcht blo{fß
Worte solcher Menschen, schon Blıcke siınd Pfeile, die ın das Herz graben. Und ich
weiß noch Schlimmeres: Wenn die Rechtgläuber VOT eiınem ausspeıen, das LUutL
dem einen, welchem gilt, schrecklich weh Und gibt eın unsıchtbares Ausspeıen,
das noch mehr betrübet als das sichtbare. och wer Sagl, mMu: T, und WCT

den Stein 1ın das Wasser geworfen, kann die Kreisbewegungen 1mM Wasser nımmer
hindern, S1e dehnen sıch aus bıs die ter. Darum kann ich Miıtleiden haben mıiıt
Leopold; denn WEeNn alle ınnere Leiden ausbleıiben, die iußeren leiben nıcht aus.“
FEıne Woche spater fügte Sailer hinzu: „Es konnte nıcht fehlen, das Ungewıitter
muÄ{fste ausbrechen, dıe Sache WwI1e in eiınem Lautfteuer kund und Leopold auf Lau-
sendtache Weiıse verwundet werden. Dıie Orthodoxie achter Art hat eiınen Rock, den
111a und ausziehen kann, aber den auch andere zerhauen, übertünchen, zerreli-
en können: S$1e hat eiınen Geıist, dem dıe Welt nıchts anhaben kann, weıl s1e ıhn nıcht
sıeht und nıcht sehen ann. Wohl dem, der den (Gelist gefunden hat und MIt dem
Rocke sıch behelten kann. Sobald die Pıetät wenıg auf den Geilst und viel auft
den Rock sıeht, wiırd S1e Pıetismus. Der Herr schenke uns den guten Geilst und
bewahre uns VOT allem 1SmMus. Ich kann mit Leopold VO Herzen mıitleiden, denn
se1n innerlicher Kampf mu{ noch heißer se1n, als der außere. Gott verhüte NUTI, da{fß
dıe Druckerpressen nıcht teilnehmen Kampfe und Feuer 1n Feuer schütten

13 Vgl azu Franz Georg Friemel, Johann Miıchael Sailer und das Problem der Konfession,
Leipz1g 1972,; 251—-265 Eıne austührliche Bıblıographie Sailer tindet sıch 1m Artıkel des
BLL VIIL, 21 197 VO Raimund Lachner.

Hubert Schiel (Hg.), Johann Michael Saıler. Briete, Bd 2) Regensburg 1952, 206
15 Schiel, Saıler 27 207



Wieder ıne Woche spater 1e Saıler erneut Parallelen sıch einfließen: „Da ich
selbst auftf dem Theater der Lasterung manchmal ausstehen mußte, kann iıch sehr
mıiıtleiden mıt jedem, den die Reihe kommt. Es wiırd viel se1ın, WeNnNn die Lıiıtera-

die dee des Kryptokatholizısm) nıcht wıeder autwärmen: würde viel
gefordert se1n, wenn die Herren diesen schönen Anlaß unbenützt lassen sollten. Uns
bleibt nıchts übrıg als der alte Schlufß: alst unls recht Cun, auf den Herrn vertrauen
und geschehen lassen, W 4ds geschieht.“ ach den ersten solidarischen Äußerungenmıiıt dem Geschick VO Stolberg äflst Saıler ab November dann ın seıne Reaktionen
auch Verständnis für die Kritik chritt VO  - raf Stolberg einfließen: „Der Briet
eınes Ungenannten, aUus dem S1e mır einıges kopierten könnte VOoO Claudius
sSe1nNn. Es 1sSt seıne Ansıcht. Und 1st Milde auch Claudius ähnlıich. Ich danke Ihnen
SAl sehr für die Kopıe Eın Haus und viele Wohnungen, Sagl Christus VO dem
Hımmael: Eın Haus, viele Stockwerke, gilt VO der KırcheWieder eine Woche später ließ Sailer erneut Parallelen zu sich einfließen: „Da ich  selbst auf dem Theater der Lästerung manchmal ausstehen mußte, so kann ich sehr  mitleiden mit jedem, an den die Reihe kommt. Es wird viel sein, wenn die Litera-  toren die Idee des Kryptokatholizism” nicht wieder aufwärmen: es würde zu viel  gefordert sein, wenn die Herren diesen schönen Anlaß unbenützt lassen sollten. Uns  bleibt nichts übrig als der alte Schluß: laßt uns recht tun, auf den Herrn vertrauen  und geschehen lassen, was geschieht.“ ‘° Nach den ersten solidarischen Äußerungen  mit dem Geschick von Stolberg läßt Sailer ab November dann in seine Reaktionen  auch Verständnis für die Kritik am Schritt von Graf Stolberg einfließen: „Der Brief  eines Ungenannten, aus dem sie mir einiges kopierten  ., könnte von Claudius  sein.” Es ist seine Ansicht. Und ist an Milde auch Claudius ähnlich. Ich danke Ihnen  gar sehr für die Kopie. Ein Haus und viele Wohnungen, sagt Christus von dem  Himmel: Ein Haus, viele Stockwerke, gilt von der Kirche ... Gottlob, es wird wegen  Leopold wieder stille. Wenn er in seinem Stockwerke den Mittelpunkt sucht, so wird  er aufhören, für das Stockwerk zu fechten, indem er genug zu tun hat, für den  Mittelpunkt zu leben.“ '  Die Briefe von Jacobi interpretiert Sailer äußerst wohlwollend: „Jacobis Briefe  haben mich nachdenkend gemacht. Trauen Sie es mir zu, daß mich auch die härteste  Stelle wider die Katholischen nicht zum Ärger bringt. Ich bitte Sie vielmehr, lassen  Sie mich die drei Briefe von Jacobi über Leopolds Änderung kopieren. Ich kenne  Jacobi aus seinen Schriften. Daß Männer wie Jacobi einen Standpunkt zwischen  Philosophie und Christentum finden können, daran sind die Sitten und Meinungen  der Christen en gros zum Teile selber schuld. Es ist ja unter den Christen selbst so  viel Zwist und Mangel an Liebe und Herrschsucht aller Art, daß deshalb der Name  des Herrn unter Juden und Heiden gelästert werden muß.“'” Noch einmal äußert  sich Sailer zu Jacobi: „Liebe — ist nur, wo Geist Christi ist, und Geist Christi kennt  keine Partei, — er sucht nur — und macht nur neue Geschöpfe ... Jacobis Briefe las ich  mit vielem Vergnügen. Es ist Wahrheit darin, und ich schätze ihn, daß er seine Über-  zeugung so unverfälscht heraussagt. Selbst auch das, was er dem Papismus vorwirft,  enteiles wahr.“  ist bei aller Härte in seiner Anschauung ganz und in Beziehung auf die Sache groß-  Sailers Bemerkungen zur Konversion von Stolberg, die ihm später von Klemens  Maria Hofbauer negativ ausgelegt wurden, weisen drei wichtige Komponenten auf:  zum einen erinnert ihn das Kesseltreiben gegen Stolberg an eigene Erfahrungen,  zum anderen begegnet er manchen Vorwürfen gegen die katholische Kirche, auch  der Kritik am Papst mit Verständnis. Hauptsächlich aber geht es ihm darum, zwi-  schen einem Außen und einem Innen des Glaubensausdrucks zu unterscheiden. Die  Hyperorthodoxen bleiben seiner Meinung nach an der Äußerlichkeit des Glaubens  hängen, die Hyperphilosophen dagegen machen den Glauben zur bloßen Inner-  lichkeit, über den offen zu reden inopportun ist. Diese Erfahrung hat Sailer selber  gemacht: ihm wurden die Kontakte mit den evangelischen Mitchristen zum einen  e Schiel, Sailer 2, 208.  Es handelt sich dabei aber eher um den oben angesprochenen Brief von Herder vom  29. September 1800.  !® Schiel, Sailer 2, 217 f.  !? Schiel, Sailer 2, 218 f.  Schiel, Sailer 2, 221.  74Gottlob, wırd SCHLeopold wieder stille. Wenn ın seiınem Stockwerke den Miıttelpunkt sucht, wırd

aufhören, für das Stockwerk fechten, indem iun hat, für den
Mittelpunkt leben.“‘

Dıie Briete VO Jacobi interpretiert Saıler außerst wohlwollend: „Jacobis Briete
haben mich nachdenkend gemacht. Trauen S1€ MIır Z da{fß miıch auch die härteste
Stelle wıder die Katholischen nıcht ZUuU Ärger bringt. Ich bitte Sıe vielmehr, lassen
Sıe mich die drei Briefe VO  - Jacobi über Leopolds Änderung kopieren. Ich kenne
Jacobı AUuS$S seınen Schritten. Da Männer wI1e Jacobi einen Standpunkt zwıschen
Philosophie und Christentum tinden können, daran sınd die Sıtten und Meınungender Christen STOS ZUuU Teile selber schuld. Es 1sSt Ja den Christen selbst
viel Zwist und Mangel Liebe und Herrschsucht aller Art, da{fß eshalb der Name
des Herrn Juden und Heiden gelästert werden mu{fß.“ 19 och einmal außert
sıch Saıler Jacobıi: „Liebe 1st NUrT, (elist Christi ISt, und Geıist Christiı kennt
keıine Parteı, sucht I1UT und macht DUr T11CUEC GeschöpfeWieder eine Woche später ließ Sailer erneut Parallelen zu sich einfließen: „Da ich  selbst auf dem Theater der Lästerung manchmal ausstehen mußte, so kann ich sehr  mitleiden mit jedem, an den die Reihe kommt. Es wird viel sein, wenn die Litera-  toren die Idee des Kryptokatholizism” nicht wieder aufwärmen: es würde zu viel  gefordert sein, wenn die Herren diesen schönen Anlaß unbenützt lassen sollten. Uns  bleibt nichts übrig als der alte Schluß: laßt uns recht tun, auf den Herrn vertrauen  und geschehen lassen, was geschieht.“ ‘° Nach den ersten solidarischen Äußerungen  mit dem Geschick von Stolberg läßt Sailer ab November dann in seine Reaktionen  auch Verständnis für die Kritik am Schritt von Graf Stolberg einfließen: „Der Brief  eines Ungenannten, aus dem sie mir einiges kopierten  ., könnte von Claudius  sein.” Es ist seine Ansicht. Und ist an Milde auch Claudius ähnlich. Ich danke Ihnen  gar sehr für die Kopie. Ein Haus und viele Wohnungen, sagt Christus von dem  Himmel: Ein Haus, viele Stockwerke, gilt von der Kirche ... Gottlob, es wird wegen  Leopold wieder stille. Wenn er in seinem Stockwerke den Mittelpunkt sucht, so wird  er aufhören, für das Stockwerk zu fechten, indem er genug zu tun hat, für den  Mittelpunkt zu leben.“ '  Die Briefe von Jacobi interpretiert Sailer äußerst wohlwollend: „Jacobis Briefe  haben mich nachdenkend gemacht. Trauen Sie es mir zu, daß mich auch die härteste  Stelle wider die Katholischen nicht zum Ärger bringt. Ich bitte Sie vielmehr, lassen  Sie mich die drei Briefe von Jacobi über Leopolds Änderung kopieren. Ich kenne  Jacobi aus seinen Schriften. Daß Männer wie Jacobi einen Standpunkt zwischen  Philosophie und Christentum finden können, daran sind die Sitten und Meinungen  der Christen en gros zum Teile selber schuld. Es ist ja unter den Christen selbst so  viel Zwist und Mangel an Liebe und Herrschsucht aller Art, daß deshalb der Name  des Herrn unter Juden und Heiden gelästert werden muß.“'” Noch einmal äußert  sich Sailer zu Jacobi: „Liebe — ist nur, wo Geist Christi ist, und Geist Christi kennt  keine Partei, — er sucht nur — und macht nur neue Geschöpfe ... Jacobis Briefe las ich  mit vielem Vergnügen. Es ist Wahrheit darin, und ich schätze ihn, daß er seine Über-  zeugung so unverfälscht heraussagt. Selbst auch das, was er dem Papismus vorwirft,  enteiles wahr.“  ist bei aller Härte in seiner Anschauung ganz und in Beziehung auf die Sache groß-  Sailers Bemerkungen zur Konversion von Stolberg, die ihm später von Klemens  Maria Hofbauer negativ ausgelegt wurden, weisen drei wichtige Komponenten auf:  zum einen erinnert ihn das Kesseltreiben gegen Stolberg an eigene Erfahrungen,  zum anderen begegnet er manchen Vorwürfen gegen die katholische Kirche, auch  der Kritik am Papst mit Verständnis. Hauptsächlich aber geht es ihm darum, zwi-  schen einem Außen und einem Innen des Glaubensausdrucks zu unterscheiden. Die  Hyperorthodoxen bleiben seiner Meinung nach an der Äußerlichkeit des Glaubens  hängen, die Hyperphilosophen dagegen machen den Glauben zur bloßen Inner-  lichkeit, über den offen zu reden inopportun ist. Diese Erfahrung hat Sailer selber  gemacht: ihm wurden die Kontakte mit den evangelischen Mitchristen zum einen  e Schiel, Sailer 2, 208.  Es handelt sich dabei aber eher um den oben angesprochenen Brief von Herder vom  29. September 1800.  !® Schiel, Sailer 2, 217 f.  !? Schiel, Sailer 2, 218 f.  Schiel, Sailer 2, 221.  74Jacobis Briete las ıch
mıt vielem Vergnügen. Es 1st Wahrheit darın, und iıch schätze ıhn, da{fß seıne ber-
ZCUSUNG unvertfälscht heraussagt. Selbst auch das, W as dem Papısmus vorwirft,
enteıles wahr.  <
1St be] aller Härte 1ın seıiner Anschauung ganz und ın Beziehung auf die Sache grofßs-

aılers Bemerkungen ZUr Konversion VO  - Stolberg, die ıhm spater VO: Klemens
Marıa Hotbauer negatıv ausgelegt wurden, weısen dreı wichtige Komponenten auf:
ZU einen erinnert ıhn das Kesseltreiben Stolberg eıgene Erfahrungen,
Zu anderen begegnet manchen Vorwürten dıe katholische Kırche, auch
der Kritik apst mıt Verständnis. Hauptsächlich aber geht ıhm darum, ZWI1-
schen einem Aufßen und eiınem Innen des Glaubensausdrucks unterscheiden. Die
Hyperorthodoxen bleiben seıner Meınung ach der Außerlichkeit des Glaubens
hängen, die Hyperphilosophen dagegen machen den Glauben ZuUur bloßen Inner-
lıchkeit, über den otfen reden inopportun 1St. Diese Erfahrung hat Saıler selber
gemacht: ıhm wurden die Kontakte miıt den evangelischen Miıtchristen zZzu eınen

Schiel, Saıler 2, 208
Es andelt sıch dabe1 ber eher den ben angesprochenen Briet VO  - Herder VO

September 1800
18 chiel, Saıiler Z 217
19 chiel, Sailer B 218

Schiel, Saıler 2, ral



als Verrat gegenüber dem Katholizısmus, Zu anderen als Proselytenmachereı VOLI-

geworten So 1ST angebracht den theologischen Zusammenhang für dıe Reak-
t10ONen Sailers näher aufzuzeıgen

Der theologische Zusammenhang für Saılers Reaktıon

Dıie mystische Dımension SsC1INET Theologie
Fur Saıler gehören Mystık und Mysteriıum IM! „Die wahre Mystık der

Christen verdrängt ebensowenıg2 die Geschichte Jesu da{fß S1C sıch vielmehr ZUFr Basıs
ıhrer Exıstenz macht Dem wahren Mystiker 1ST der Christus, SC1MH Leben SC1I
Leiden Sterben, Neuaufleben Hımmeltahren Geistessenden eiC die Geschichte
des Christen, dıe Geschichte SC1INer selbst Wer diesen Giptfel der Gottesschau CI -
klımmt der denkt nıcht die Basıs, sondern genießt So 1SE die mystische
Schau letztlich C1M Genufß Jesus WAar der gefährlıchste aller Mystiker nämlıch 1NSs
MIitL dem Vater. Allerdings wırd der Mystiker für andere wıeder ZUr Basıs: „Eın sol-
cher Mensch ı1ST uns Ce1in sıch selbst auslegendes Neues Testament, 1Ne lebendige
Bıbel un! der Dolmetsch der geschriebenen.““ Der Mystiker 1ST für Sailer keın
Verächter der iußeren Gottesverehrung Dıie Dialektik VO NI und aufßen wırd
sehr wohl gesehen: „Es 1ST unmöglıich, dafß 1NC Feuersbrunst unsichtbar leiben
sollte, also 1ST auch unmöglıch, dafß i Gemeıinde das Feuer des ı1NEeICH
Gottesdienstes leben sollte, ohne ı helle Flammen auszubrechen.“ “ Oailers Mystık-
auffassung 1ST WwWEeIit davon entternt die Bedeutung des Lehramts leugnen. Aller-
dıngs besteht auf dem Prımat der „Schule des Heıilıgen eıistes“ „Lıin (jott der
11117r nıcht Herzen reden kann oder nıcht darf 1ST keiner Dennoch versucht
Saıler das Zusammengehörige auch zusammenzuhalten (sottes Haushaltung,
SC1IHNETr Heilsökonomuıe, gehören tür ıhn IN „heılıge Schriften dıe uns als
Urkunden den Ratschlufß den Wıllen und das Reich CGsottes autfbewahren; das
Lehramt der Kırche, das den Buchstaben der heiligen Schritten dolmetscht, erklärt,
anwendet; die Gnade des Heılıgen Geistes, dıe den Geilst des Menschen erleuchtet,
das Gemuüt entzündet und den Wıllen allem (suten kräftigt.““

Dıie ökumenische Dımension der Saılerschen Theologie
Das Wort „katholısch‘ meıidet Sailer 1ST tür ıhn nach der Retormatıon

Konfessionsbezeichnung enggeführt worden „50 wichtig mancher Rücksicht die
Unterscheidungslinien der verschıedenen Bekenntnisse, ıch die Grenzsteine
der christlichen Religionen, sSsC1MN O'  N; unwürdıg das ‚beruflose Ver-
rücken der Marksteine‘ jedem 1nnn SC1I1I dürtte: bıtte ıch doch die Leser,
11UTX die NZC, grofße Sache Jesu ı das Auge fassen.“ “* TJer Begriff des Katho-

f Schiel, Saıler 2, 306
“ Religionskollegien 6-1793 Aus der Handschrift ı Maschinenschriuft gegeben und MItL

Inhaltsverzeichnissen versehen durch Philıpp Schäter, Selbstverlag, Passau 1985, 2195 ZıiCiert
ach Bertram Meıer, Die Kırche der wahren Christen. Johann Michael Saılers Kırchen-
verständnıs zwıschen Unmiuttelbarkeit und Vermittlung, Stuttgart--Berlın-Öln 1990, 296

3‚ Sailer, Nachfolge 364
3 9 Vgl azu Ühnlich Saıiler Briet Fleonore Auguste Grätin Stolberg-

Wernigerode VO 14 November 1801 „Wır INUSSCII (wır Protestanten, Katholische, Retor-
mıierte) die Marksteıine, die unNnsere Väter gESEIZT haben stehen lassen und dieser Marken unbe-



ıschen begegnet be1 Saıiler nıcht ın der kontrovers-theologischen Polemik, sondern
vielmehr als Profilierung des Christlichen: „Wer die Zeichen der eıt torschen
nıcht ganz untüchtig 1St, wırd längst wahrgenommen haben, da{fß der grofße Kampfder Geilster sıch nıcht test die einzelnen Unterscheidungslinien zwiıschen
Christen und Christen, nıcht die Grenzpunkte zwıschen Kontession un:
Kontession, sondern den Mittelpunkt und dıe Seele des Christentums, den

“lebendigen Glauben einen lebendigen Gott, drehe

Dıie kerygmatische Dımension der Satlerschen Theologie
Offenbarung 1st für Saıiler nıcht 1Ur eın abgeschlossenes depositum, sondern „V1Va

VOX  66 „Dıie Apostel standen als lebendige Zeugen da; s1ie kamen, sprachen, sıegtenıhr lebendiges Wort pflanzte den (Csarten Gottes.“ 26 Das Sprechen der Apostel und
der spateren TIradenten geschieht also Aaus der Geistbegabung heraus: „Deshalb sand-

Jesus keine zwolf Schreibtedern 1ın die Welt sandte zwolt lebendige Zungen ın
die Welt, die, VO: seınem Geıiste bewegt, seıne Worte aussprachen. S1e sprachen, und
dıe Welt ylaubte  c 4/ Das Lebendighalten der Tradition kann freilich auch Pro-
blemen tühren: Zur Ketzerschnüftelei un: Zur Verdächtigung VO Personen, die für
die Lebendigkeit des Glaubens SOTrgen. „Wehe dem Priester, der 1ın dem miıf$verstan-
denen Buchstaben seınes Nachbarn oder eınes öttentlichen Lehrers oder eınes unbe-
kannten Schriftstellers Ketzereıen wittert, und W as nıcht darın tinden kann, durch
ausgestreute alsche Gerüchte hineinträgt und bei Biıschöten oder dem Papste oder
den weltlichen Fürsten verketzert den Mann, der nıchts will, als die Stelle des
Todes das Leben des Geılstes ın christlichen Gemeinden pflanzen.““ Daher 1St iın
diesem Zusammenhang Aufgabe des höchsten Kirchenvorstehers, für ıne „AapOSTLO-lısche Gerechtigkeitspflege“ SOrSCmH, die den Denunzıanten keine Chance äßt
A sehr der höchste Kırchenvorsteher wachen hat, dafß dıe Einheit des Glaubens
ın dem SaNZCH Kırchenleibe nıcht durch Ketzereı und Spaltung getrübt werden:
sehr hat wachen, da{fß einzelne Kırchenglieder, die eLitwa durch Wıssenschaft und
Tugend hervorragen, nıcht durch verleumderische Anschuldigungen einer ketzeri-
schen und schismatischen Gesinnung gekränkt, da{flß eın Angeklagter unverhört Velr-
dammt und das Verdammungsurteil erst alsdann ausgesprochen werde, wenn die
Unvereihmbarkeiıt der Lehre und Handlung eiınes Christen miıt der Einheit und eın-
heıt des Glaubens, seıne Hartnäckigkeıit 1ın öffentlicher Verteidigung ırgend einer
Irrlehre und se1ın ernstier Wılle, S1e 1ın der Kırche bestehlich machen, erwıesen und
VOT einem parteiılosen Gericht entschieden 1St.  «

schädigt einander brüderlich unterstutzen 1ın Bekämpfung des Antichristentums“, 1N: chiel,
Saıler 2, 234 Vgl azu das Wort „Verschieb nıcht die alte Grenze, die deine Väter DSESEIZL
haben“ (Spr 22 28)

30,26 S, 61%)
' WW 8, 363 f.

15, 68
IS Für diese apostolische Gerechtigkeitspflege wollte Saıler selber alles u  5 Vgldazu seıne Tagebuchaufzeichnung seiınem 68 Geburtstag: »0’ könnte iıch 1Ur einıge Stun-

den mıiıt dem Heıligen Vater oder mıt eiınem seıner verständigsten Kardınäle ber die Lage des
katholischen und selbst uch des protestantischen Deutschland reden, iıch würde imstande se1ın,
in der kürzesten eıt die wichtigsten und einflußreichsten Berichte, die auf andern Wegen mıit



Dıie Commun1o0 Dımension der Saılerschen Theologıe
Evangelische und katholische Christen bewohnen nach Auffassung VO Saıler

ein SEMEINSAMICS Haus MIi1tL vielen Wohnungen „Eın Haus, viele Wohnungen, Sagl
Christus VO dem Hımmel Eın Haus, viele Stockwerke, gilt VO der Kırche Und
autf Stolberg bezogen: „Gottlob, wırd SCh Leopold wıeder stille. Wenn SC1-

Ne Stockwerke den Mittelpunkt sucht, wırd aufhören, für das Stockwerk
echten, iındem tun hat, für den Miıttelpunkt leben  « ® TYiesas neben-
einander wohnen BEMEINSAMEN Haus ertordert allerdings auch Offenheit
Wer Mitchristen wirklıich kennenlernen und MI1 ıhnen ehrlich umgehen
111 VO  - dem 1ST Unbefangenheit verlangt, Unkompliziertheit, keıin Duckmäuser-
u

Be1 Sailer wırd das deutlich sC1INCN Kontakten MIi1tL der hoch gebildeten e-
stantischen Grätin Eleonore Auguste Stolberg Wernigerode, MI1tL der ıhn WIC WITr

gesehen haben 111C Seelentreundschaft verbindet Sailer nın 1116 „hıimmlısche
Geselligkeıit „VOIN Hımmel ratıfizierte Freundschaft „Kommunikation des
(jeistes (Jott Freıilich wurde ıhm diese Freundschaft WIC dıe MI1 anderen V anll-

gelischen Christen, iWwa Johann Caspar Lavater und Matthias Claudius NCSAaALLV
ausgelegt, da{fß begann vorsichtiger werden. Aus Wernigerode schrieb

Freund Ustersonntag 18072 „Meın Hıerseıin hiıelt ich (propter nequ1tlam

SUNL.um  homin  «3 auch INEC1NECIN besten Freunden geheim. Itaque tibı ı aAMla haece 1D -

Saıler wurden Oftenheit und Toleranz häufig falsch ausgelegt: INa  - verwech-
selte S1C mMIi1L Indifferentismus oder Glaubensschwäche. Das Gegenteıl WAar be1 ıhm
der Fall Fur Saıler steckte ı solch ottenem Umgang 1116 konkrete Form VO

Nachfolge Jesu, VO  - dem teststellte: „50 viel Liebe und viel Stärke und viel
Duldung und viel CISCHNCI Gang In SC1HNECIN Weihnachtsbriet Eleonore
Auguste Grätin Stolberg Wernigerode aus dem Jahre 1801 taßte SC1H Verständnis
VO Christsein WIC Summarıum IM! Es reduziert sıch also
BaNZCI Beruft daraut da{fß WIT die Lehre Christı, das Beıispiel Christıi, die Kraftfülle
des (Jeistes Christi MIt glaubendem, dankbarem, demütigem Herzen autnehmen
Statt sıch diesem Mittelpunkte testzuhalten, SINSCH die Spaten Christen
mehr dıe Peripherıie heraus, durchgrübelten einzelne Lehren ließen das Beispiel
unbefolgt und heben Kraftfülle unbekümmert Dadurch wurden S1C zänke-
risch Lehre, heidnısch Wandel arm Geıistesfülle Wır haben U doppelt
schwer weıl WITLE VO dem Umgange MIi1ItL den ersten Christen abgeschnitten,
den Tagen des gesteigertern Zankes, des gesteigerten Heıdentumss, der gesteiıgerten
(Geistesarmut leben doppelt schwer, weıl WIT hıer VO dem Resultate der durchge-
grübelten Lehren gedrückt dort VO Beispiele des fleischlichen Wandelns gelockt,

dem besten Wıllen nıcht leicht gegeben werden können, erteilen und 1€es$ alles hne der
Wahrheıit und der Gerechtigkeit das Geringste vergeben.‘ In Hubert Schiel Johann
Michael Saıler, a Leben und Persönlichkeıt, Regensburg 1948, 582

(_) Schiel, Sailer A Z
Zur Person vgl (sustav Adolt Benrath, ı DBEG 6’ 275 arl Pestalozzı (Hg. ), Das

Antlitz ottes ı Antlıtz des Menschen. Zugänge Johann Caspar Lavater, Göttingen 1994
Zur Person vgl Jörg--Ulrich Fechner, 1 DBE 2, 333 Glagla (Hg.), Matthıas

Claudius. Ausstellung ZU 250 Geburtstag. Katalog, Heıde 1990
” Schiel, Sailer 2, 243
WW 2,



hıer VO der Hyperorthodoxie gequält, dort VO der Hyperphilosophie geneckt
uUu1ls kaum mehr 1n den Ather des Evangeliums zurückdenken, geschweige versetizen
können.

Wohl dem, der diese Beschwernisse ühlend:
Gott ın Christo als das Wesen der Lehre anfassen,
Dıie Liebe als den Inbegriff des Beispiels anstreben,

LIL Gebet und Treue als das Organ der Krattftülle und ıhrer Anwendung seın wich-
tıgstes Geschäft seın lässet.“

43 Dıie doktrinale Dımension der Saılerschen Theologie
Dıie theologischen Posıtiıonen Sajlers sınd keine Zufallsprodukte oder ugen-

blicksanmutungen, sondern S1e entspringen einem wohldurchdachten Nexus der
Glaubenswahrheiten. In einem Autographen des Sailer-Nachlasses tindet sıch ıne
Darstellung und Analyse seınes Lehrbegriffes: 2 gibt Lehren, die auf die -
mıttelbare Heılıgung des Inwendigen ausgehen: Der Vater 11 alle Menschen durch
seınen Sohn 1mM Heılıgen Geiliste heılıg und selig machen. (Es 1st keın eıl außer dem
Heıl.)

Darum also gylaube Ihn, also hoffe auf Ihn, also lıebe Ihn und seıne Ebenbilder.
Benütze die gegebenen Kräfte und bete höhere neue!

ete und selbstverleugne dich!
Se1 demütig, sanftmütig B

Es x1bt 88 Lehren, die sıch auf das Außere beziehen, ohne welches die Heılıgung
des Inwendigen nıcht ohl erhalten werden kann:
a) VO der heilıgen Schrift

VO der Tradition
C) VO Predigtamte

VO  — den Sakramenten
VO dem außern Gottesdienstee)

Es x1bt 111 Lehren, die sıch auf die Feststellung, Erhaltung und Regierung des Ban-
Z  - Kırchenkörpers beziehen:

dıe unmıiıttelbaren Seelsorger stehen Bischöfen, dıe Bischöte dem
ersten obersten Bischofe Rom
hiıerher gehören die allgemeinen:

Kırchengebote
Kırchenrechte

Bn Kırchengebräuche
Ich halte mich die Lehren Nr. iıhretwillen und (sottes willen:

die Nr. {1 Nr. willen
und die Nr. 111 der Nr. 1{1 (und auch der Nr. wiıllen
Dıiese Zusammenfassung 1sSt der Schlüssel der Saijlerschen Theologıe. Klemens

Marıa Hotbauer hätte hıer ohl ıne Nau umgekehrte Hıerarchie der Wahrheiten

Schiel, Sailer $ 236
Abgedruckt 1n: Bertram Meıer, Dıie Kırche der wahren Christen. Johann Michael Saılers

Kırchenverständnis zwıschen Unmiuttelbarkeit und Vermittlung, Stuttgart 1990, 407



behauptet: aut diesem Hıntergrund wırd SC1IH Gutachten erklärbar; aber letztlich
bleibt doch C1iMNn Dokument der Denunzıation und der CICNCN Schwäche.”

Das Hotbauer-Gutachten Saıiler 1ST abgedruckt bei Georg Schwaiger, Johann Michael
Saıiler Der bayerische Kirchenvater, München Zürich 1982 108 f Bıs die 60er Jahre dieses
Jahrhunderts hat I113|  - se1itens des Redemptoristenordens dieses Gutachten verteidigen VOCI-

sucht Vgl dazu Clemens Henze, Zur Rechtfertigung des Saijler-Gutachtens des Klemens
Marıa Hotbauer, (1960) 9172 Henze unterstellt Saıiler Mırtritıis über das bay-
erische Königshaus habe versucht, unbedingt Zur Mıtra gelangen! Vgl uch den Be1-
rag VON Hubert Wolf£f dieser Festschrift



Jakob Salat un Johann Michael Sailer
C1inN tragısches Verhältnis

VO

dam Seigfried
Student un Lehrer der Unwersität Dillingen

Jakob Salat, geboren ugust 1766 Abtsgmünd besuchte das Gymnasıum
der (Ex )Jesuıiten Ellwangen und trat 1786 das päpstlich bischöfliche Klerikal-
SCIN1NAar Dıiıllıngen C111. Den Wechsel ZUur Unıiversıtät, der damals die Aufklärung

Blüte stand, erlebte der kaum Zwanzigjährige WIC ıne Befreiung aAus dem (Ge-
fängnis.’ Jetzt schwinden alle Angste VOT moderner Literatur und verschlingt
geradezu alles Erreichbare.“ Neben Joseph Weber und Patrız Benedikt Ziıimmer
begegnet hıer Johann Michael Saıler zu ersten Mal Schon ı ersten Jahr esucht
Salat freiwillig Sailers Vorlesungen Pastoraltheologie und Moralphilosophie. Bald
entdeckt Sailer den begabten Jünglıng und stillt SC1NCMN Wıssensdurst MIi1ItL geeıgnNeterZeitliteratur.? Der starke Charakter und die damalige Aufgeschlossenheit Saılers
gegenüber der Aufklärung begeistern den ıJUNSCH Salat für siıch.“ Das Verbindende
zwıschen Salat und Saıler 1ST ottensichtlich mehr als 1Ur das normale Lehrer-Schüler-
Verhältnis. Salat schwärmte: „Wıe schlug diesem Lehrer Inein Herz entgegen”. Seine
Anhänglichkeit kann schon damals auftretender „Mifßverständnisse“ auch
dann nıcht ganz leugnen, als sıch viel Spater VO Saıler gEISUIS: distanzıert und NOSLTL-

1 In Ellwangen SC1 ‚War mMiıt den besten jesuitischen Büchern,aber eifrig VOT
lutherischen gewarnt worden Vgl Salat Denkwürdigkeiten betreffend den Gang der Wıssen-
schaft und Aufklärung südlıchen Deutschland Veranlafit durch Johann Michael Saıilers
Denkschriftt auf Patrız Benedikt Zımmer, Landshut 1823 FE Anm (Salat Denkwürdig-
eıten)

Vgl Salat Denkwürdigkeiten 2301 'elc C1iMN Licht B1NS auf! Und welche
Herrlichkeıit

Johann Caspar Lavater, Matthias Claudius Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Heıinrich
Jacobiı Moses Mendelssohn, Immanuel Kant, arl Leonhard Reinhold Johann Gottlieb
Fichte, Johann Gottfried Herder, Johann oachım Spalding, Johann Friedrich Wilhelm
]e1;uf\alexp 5 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 230

* Bereits dıe Gymnasıallehrer PI1ICcSCH den Charakter Saılers. Vgl Salat, Denkwürdigkeiten
169; ferner Friedrich Wılhelm Schelling ı München. Eıne literarısche und akademische Merk-
würdigkeit,  S ay 'a  e E Heıdelberg 1845, 329 Salat, Schelling 2)

” Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 169 Anm.; Versuche über Supernaturalısmus und Myrstıi-
715111058 (ım Verhältnisse ZU Ratıonalısmus). uch C111 Beıtrag ZUr!r Kulturgeschichte der höhe-
ICN Wıssenschaft Deutschland Mıt hıstorisch-psychologischen Autschlüssen ber die viel-
besprochene Mystik Bayern und Oberösterreich ulzbac 1823 400 (Salat Supernaturalıis-
mus)



algısch dıe erstien Jahre seıner Bekanntschaftt MIt ıhm wıederholt kommemoriert.
Wenn Saıiler kritisiert W as 1mM Laufte der eıt ımmer ötter geschieht dann me1st
verdeckt un: iındırekt.

In Dıillıngen erhält Salat mehrere Auszeichnungen und Preise.‘ Schon 1mM zweıten
Jahr des philosophischen Kurses (1787) wırd VO: Joseph Weber ZuUuUr „defensio“
»” physıca“ erwählt und Saıler händıgt ıhm Kants Kritik der reinen Ver-
nunft® und Schriften VO:  - Friedrich Heinrich Jacobi” zu Studium AaUs, obgleich
selbst 1n seınen Vorlesungen sıch der Leibniz-Wolttschen Philosophie Stattler-
scher Färbung orlentiert. Zugleich Saıiler seıne Studenten VOTLT einseıtiger
Spekulatıon und allzu großer Anhänglichkeit ırgendein System. ”

Von Saıler auf das „Tiefere des Philosophen Jacobı 1m Gegensatz mıiıt der
Wolffschen Philosophie autmerksame 1  md gemacht, wendet sıch Salat mıiıt Freude und
Ergriffenheit “ sehr dessen Denken Z dafß Jacobi und Saıler „1mM Gemüte“ Salats

geistig-geistlichen Idealgestalten werden.” Als Saıilers Freund Beda Mayr OSB
VO Ex-Jesuuten Johannes Hochbichler!* n seıiner „Verteidigung der natur-
lıchen Religion“ 15 als Judas beschimpft wiırd, vertafßt Salat 1790 ıne Apologıe der-
selben, welche Saıler Mayr weıterleitet. Der Auftfsatz wiırd nıcht 1Ur 1m Anhang
VO Mayrs Schrift, sondern auch ın der Oberdeutschen Allgemeıinen Lıteratur-

6 Vgl uch dıe Autfklärung hat iıhre Getahren. Eın Versuch zu Behute der höheren Kultur.
München 1801 Vergrößert und verbessert München “1804, 383 Anm. (Salat, Gefahren); Dıie
Phiılosophie mıiıt Obskuranten und Sophisten 1mM Kampf, Ulm 1802, (Salat, Kampf): a
iıch keın sklavıscher Anhänger6  algisch die ersten Jahre seiner Bekanntschaft mit ihm wiederholt kommemoriert.  Wenn er Sailer kritisiert — was im Laufe der Zeit immer öfter geschieht —, dann meist  verdeckt und indirekt.  In Dillingen erhält Salat mehrere Auszeichnungen und Preise.” Schon im zweiten  Jahr des philosophischen Kurses (1787) wird er von Joseph Weber zur „defensio“  „ex universa physica“ erwählt und Sailer händigt ihm Kants Kritik der reinen Ver-  nunft‘ und Schriften von Friedrich Heinrich Jacobi’ zum Studium aus, obgleich er  selbst in seinen Vorlesungen sich an der Leibniz-Wolffschen Philosophie Stattler-  scher Färbung orientiert. Zugleich warnt Sailer seine Studenten vor einseitiger  Spekulation und allzu großer Anhänglichkeit an irgendein System.'°  Von Sailer auf das „Tiefere des Philosophen Jacobi im Gegensatz mit der  Wolffschen Philosophie aufmerksam  «11  gemacht, wendet sich Salat mit Freude und  Ergriffenheit'* so sehr dessen Denken zu, daß Jacobi und Sailer „im Gemüte“ Salats  zu geistig-geistlichen Idealgestalten werden.'” Als Sailers Freund Beda Mayr OSB  vom Ex-Jesuiten Johannes Hochbichler'* wegen seiner „Verteidigung der natür-  lichen Religion“ '* als Judas beschimpft wird, verfaßt Salat 1790 eine Apologie der-  selben, welche Sailer an Mayr weiterleitet. Der Aufsatz wird nicht nur im Anhang  von Mayrs Schrift, sondern auch in der Oberdeutschen Allgemeinen Literatur-  © Vgl. Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren. Ein Versuch zum Behufe der höheren Kultur.  München 1801. Vergrößert und verbessert München 21804, 383 Anm. (Salat, Gefahren); Die  Philosophie mit Obskuranten und Sophisten im Kampf, Ulm 1802, 59 f. (Salat, Kampf): „Daß  ich kein sklavischer Anhänger ... meiner ehemaligen Lehrer bin; daß ich auf meinem eigenen  Wege fortging, aber mich weiter zu bilden suchte ... Insbesondere mit ... Sailer bin ich ...  schon seit Jahren nicht mehr ganz einstimmig. Aber ich bekenne ebenso unverhohlen ..., daß  er nach meiner Überzeugung zu Dillingen besonders in praktischer Hinsicht für die gute Sache  der Aufklärung trefflich wirkte“.  7 Vgl. Wahlverwandtschaft zwischen dem sogenannten Supernaturalisten und Naturphilo-  sophen. Mit Verwandtem. Auch gegen neue Umtriebe des Obskurantismus vornehmlich im  deutschen Osten und Norden. Nebst Aufschlüssen im Süden, Landshut, 194 (Salat, Wahl-  verwandtschaft).  Salat verweist ausdrücklich darauf, daß er Kants Kritik von Weber und Zimmer gelesen  hat. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 226 Anm.  ? Vgl. Friedrich Wilhelm Schelling und Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Oder: Rückblick  auf die höhere Geistesbildung im deutschen Süden und Norden, nebst vielen den neuesten  Gang derselben charakterisierenden Aufklärungen; zugleich eine Rechtfertigung gegen Prof.  Rosenkranz, Heidelberg 1842, 6 (Salat, Schelling und Hegel).  '° Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 225 Anm.  !! Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 304.  '? Vgl. Erläuterungen einiger Hauptpunkte der Philosophie. Mit Zugaben über den neuesten  Widerstreit zwischen Jacobi, Schelling und F. Schlegel, Landshut 1812, 450 (Salat, Haupt-  punkte).  3 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 304.  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 195; Die literarische Stellung des Protestanten zu dem  Katholiken. In Absicht auf einen gültigen und schönen Gemeinzweck in Deutschland. Ge-  schichtliches und Wissenschaftliches betreffend das Höchste der Menschheit. Mit Zugaben  über Neues im deutschen Osten und Süden, Landshut 1831, 293 (Salat, Stellung).  5 Vgl. Franz Karl Felder (Hg.; fortges. v. Franz Joseph Waitzenegger), Gelehrten- und  Schriftenlexikon der deutschen katholischen Geistlichkeit. 3 Bde. Landshut 1817-1822; bes.  Bd. 2, 213-243 (Jakob Salat), 217.  81  7*meıner ehemalıgen Lehrer bın; dafß iıch auf meınem eigenen
Wege fortging, aber mich weıter bılden suchte Insbesondere mıiıt6  algisch die ersten Jahre seiner Bekanntschaft mit ihm wiederholt kommemoriert.  Wenn er Sailer kritisiert — was im Laufe der Zeit immer öfter geschieht —, dann meist  verdeckt und indirekt.  In Dillingen erhält Salat mehrere Auszeichnungen und Preise.” Schon im zweiten  Jahr des philosophischen Kurses (1787) wird er von Joseph Weber zur „defensio“  „ex universa physica“ erwählt und Sailer händigt ihm Kants Kritik der reinen Ver-  nunft‘ und Schriften von Friedrich Heinrich Jacobi’ zum Studium aus, obgleich er  selbst in seinen Vorlesungen sich an der Leibniz-Wolffschen Philosophie Stattler-  scher Färbung orientiert. Zugleich warnt Sailer seine Studenten vor einseitiger  Spekulation und allzu großer Anhänglichkeit an irgendein System.'°  Von Sailer auf das „Tiefere des Philosophen Jacobi im Gegensatz mit der  Wolffschen Philosophie aufmerksam  «11  gemacht, wendet sich Salat mit Freude und  Ergriffenheit'* so sehr dessen Denken zu, daß Jacobi und Sailer „im Gemüte“ Salats  zu geistig-geistlichen Idealgestalten werden.'” Als Sailers Freund Beda Mayr OSB  vom Ex-Jesuiten Johannes Hochbichler'* wegen seiner „Verteidigung der natür-  lichen Religion“ '* als Judas beschimpft wird, verfaßt Salat 1790 eine Apologie der-  selben, welche Sailer an Mayr weiterleitet. Der Aufsatz wird nicht nur im Anhang  von Mayrs Schrift, sondern auch in der Oberdeutschen Allgemeinen Literatur-  © Vgl. Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren. Ein Versuch zum Behufe der höheren Kultur.  München 1801. Vergrößert und verbessert München 21804, 383 Anm. (Salat, Gefahren); Die  Philosophie mit Obskuranten und Sophisten im Kampf, Ulm 1802, 59 f. (Salat, Kampf): „Daß  ich kein sklavischer Anhänger ... meiner ehemaligen Lehrer bin; daß ich auf meinem eigenen  Wege fortging, aber mich weiter zu bilden suchte ... Insbesondere mit ... Sailer bin ich ...  schon seit Jahren nicht mehr ganz einstimmig. Aber ich bekenne ebenso unverhohlen ..., daß  er nach meiner Überzeugung zu Dillingen besonders in praktischer Hinsicht für die gute Sache  der Aufklärung trefflich wirkte“.  7 Vgl. Wahlverwandtschaft zwischen dem sogenannten Supernaturalisten und Naturphilo-  sophen. Mit Verwandtem. Auch gegen neue Umtriebe des Obskurantismus vornehmlich im  deutschen Osten und Norden. Nebst Aufschlüssen im Süden, Landshut, 194 (Salat, Wahl-  verwandtschaft).  Salat verweist ausdrücklich darauf, daß er Kants Kritik von Weber und Zimmer gelesen  hat. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 226 Anm.  ? Vgl. Friedrich Wilhelm Schelling und Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Oder: Rückblick  auf die höhere Geistesbildung im deutschen Süden und Norden, nebst vielen den neuesten  Gang derselben charakterisierenden Aufklärungen; zugleich eine Rechtfertigung gegen Prof.  Rosenkranz, Heidelberg 1842, 6 (Salat, Schelling und Hegel).  '° Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 225 Anm.  !! Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 304.  '? Vgl. Erläuterungen einiger Hauptpunkte der Philosophie. Mit Zugaben über den neuesten  Widerstreit zwischen Jacobi, Schelling und F. Schlegel, Landshut 1812, 450 (Salat, Haupt-  punkte).  3 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 304.  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 195; Die literarische Stellung des Protestanten zu dem  Katholiken. In Absicht auf einen gültigen und schönen Gemeinzweck in Deutschland. Ge-  schichtliches und Wissenschaftliches betreffend das Höchste der Menschheit. Mit Zugaben  über Neues im deutschen Osten und Süden, Landshut 1831, 293 (Salat, Stellung).  5 Vgl. Franz Karl Felder (Hg.; fortges. v. Franz Joseph Waitzenegger), Gelehrten- und  Schriftenlexikon der deutschen katholischen Geistlichkeit. 3 Bde. Landshut 1817-1822; bes.  Bd. 2, 213-243 (Jakob Salat), 217.  81  7*Saıler bın iıch6  algisch die ersten Jahre seiner Bekanntschaft mit ihm wiederholt kommemoriert.  Wenn er Sailer kritisiert — was im Laufe der Zeit immer öfter geschieht —, dann meist  verdeckt und indirekt.  In Dillingen erhält Salat mehrere Auszeichnungen und Preise.” Schon im zweiten  Jahr des philosophischen Kurses (1787) wird er von Joseph Weber zur „defensio“  „ex universa physica“ erwählt und Sailer händigt ihm Kants Kritik der reinen Ver-  nunft‘ und Schriften von Friedrich Heinrich Jacobi’ zum Studium aus, obgleich er  selbst in seinen Vorlesungen sich an der Leibniz-Wolffschen Philosophie Stattler-  scher Färbung orientiert. Zugleich warnt Sailer seine Studenten vor einseitiger  Spekulation und allzu großer Anhänglichkeit an irgendein System.'°  Von Sailer auf das „Tiefere des Philosophen Jacobi im Gegensatz mit der  Wolffschen Philosophie aufmerksam  «11  gemacht, wendet sich Salat mit Freude und  Ergriffenheit'* so sehr dessen Denken zu, daß Jacobi und Sailer „im Gemüte“ Salats  zu geistig-geistlichen Idealgestalten werden.'” Als Sailers Freund Beda Mayr OSB  vom Ex-Jesuiten Johannes Hochbichler'* wegen seiner „Verteidigung der natür-  lichen Religion“ '* als Judas beschimpft wird, verfaßt Salat 1790 eine Apologie der-  selben, welche Sailer an Mayr weiterleitet. Der Aufsatz wird nicht nur im Anhang  von Mayrs Schrift, sondern auch in der Oberdeutschen Allgemeinen Literatur-  © Vgl. Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren. Ein Versuch zum Behufe der höheren Kultur.  München 1801. Vergrößert und verbessert München 21804, 383 Anm. (Salat, Gefahren); Die  Philosophie mit Obskuranten und Sophisten im Kampf, Ulm 1802, 59 f. (Salat, Kampf): „Daß  ich kein sklavischer Anhänger ... meiner ehemaligen Lehrer bin; daß ich auf meinem eigenen  Wege fortging, aber mich weiter zu bilden suchte ... Insbesondere mit ... Sailer bin ich ...  schon seit Jahren nicht mehr ganz einstimmig. Aber ich bekenne ebenso unverhohlen ..., daß  er nach meiner Überzeugung zu Dillingen besonders in praktischer Hinsicht für die gute Sache  der Aufklärung trefflich wirkte“.  7 Vgl. Wahlverwandtschaft zwischen dem sogenannten Supernaturalisten und Naturphilo-  sophen. Mit Verwandtem. Auch gegen neue Umtriebe des Obskurantismus vornehmlich im  deutschen Osten und Norden. Nebst Aufschlüssen im Süden, Landshut, 194 (Salat, Wahl-  verwandtschaft).  Salat verweist ausdrücklich darauf, daß er Kants Kritik von Weber und Zimmer gelesen  hat. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 226 Anm.  ? Vgl. Friedrich Wilhelm Schelling und Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Oder: Rückblick  auf die höhere Geistesbildung im deutschen Süden und Norden, nebst vielen den neuesten  Gang derselben charakterisierenden Aufklärungen; zugleich eine Rechtfertigung gegen Prof.  Rosenkranz, Heidelberg 1842, 6 (Salat, Schelling und Hegel).  '° Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 225 Anm.  !! Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 304.  '? Vgl. Erläuterungen einiger Hauptpunkte der Philosophie. Mit Zugaben über den neuesten  Widerstreit zwischen Jacobi, Schelling und F. Schlegel, Landshut 1812, 450 (Salat, Haupt-  punkte).  3 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 304.  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 195; Die literarische Stellung des Protestanten zu dem  Katholiken. In Absicht auf einen gültigen und schönen Gemeinzweck in Deutschland. Ge-  schichtliches und Wissenschaftliches betreffend das Höchste der Menschheit. Mit Zugaben  über Neues im deutschen Osten und Süden, Landshut 1831, 293 (Salat, Stellung).  5 Vgl. Franz Karl Felder (Hg.; fortges. v. Franz Joseph Waitzenegger), Gelehrten- und  Schriftenlexikon der deutschen katholischen Geistlichkeit. 3 Bde. Landshut 1817-1822; bes.  Bd. 2, 213-243 (Jakob Salat), 217.  81  7*schon selıt Jahren nıcht mehr panz einstiımm1g. ber ich bekenne ebenso unverhohlen dafß

nach meıner Überzeugung Dıiıllıngen besonders 1n praktıscher Hınsıcht für dıe gyutle Sache
der Aufklärung rettlich wirkte“.

Vgl Wahlverwandtschaft zwıischen dem sSOgenNannten Supernaturalisten und Naturphıilo-
sophen. Mıt Verwandtem. uch CUu«cC Umtriebe des Obskurantiısmus vornehmlich 1mM
deutschen (JIsten und Norden. Nebst Autschlüssen 1mM Süden, Landshut, 194 Salat, ahl-
verwandtschaft)

Salat verweıst ausdrücklich darauf, dafß Kants Kritik VO Weber und Zıiımmer gelesen
hat. Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 2726 Anm.

Vgl Friedrich Wıilhelm Schelling un! Georg Wılhelm Friedrich Hegel. Oder: Rückblick
aut die höhere Geistesbildung 1mM deutschen Süden und Norden, nebst vielen den
Gang derselben charakterisierenden Aufklärungen; zugleich ıne Rechtfertigung Prof.
Rosenkranz, Heidelberg 1842, (Salat, Schelling und Hegel).10 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 225 Anm.

Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 304
a Vgl Erläuterungen einıger Hauptpunkte der Philosophie. Mıt Zugaben über den

Widerstreit zwıschen Jacobı, Schelling und Schlegel, Landshut 1812, 450 Salat, Haupt-
punkte).135 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 304

14 Vgl Salat, Wahlverwandtschaftt 195; Dıie lıterarısche Stellung des Protestanten dem
Katholiken. In Absıcht auf einen gültigen und schönen Gemeinzweck 1ın Deutschland. (Gse-
schichtliches und Wiıssenschaftliches betreffend das Höchste der Menschheıt. Mıt Zugaben
über Neues 1mM deutschen Osten und Süden, Landshut 1831, 293 Salat, Stellung).15 Vgl Franz arl Felder (Hg,; fortges. Franz Joseph Wailtzenegger), Gelehrten- und
Schritftenlexikon der deutschen katholischen Geıistlichkeit. Bde. Landshut 7-18 bes

2) 213—243 Salat), Z
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zeıtung veröffentlicht und Salat erlangt damıt grofße öffentliche Aufmerksamkeit.‘
Im selben Jahr rezensıert Salat auf Wunsch Saıilers Zımmers Dogmatik und eın
Erbauungsbuch VO  - Weber.!’

Nıcht alleın SCH der Auseinandersetzung mıiıt Hochbichler x1bt Salat das sel-
11C  - Gymnasıallehrern gemachte Versprechen, Jesuit werden, auf. Saıler Öördert
den seınem Geburtstag 1790 zZzu Priester geweihten Salat  18 und 11 ıhn bald
ırgendwo als „Protessor“ sehen. Auft Sailers Empftehlung beim Fürstbischot VO  -

Augsburg erhält Salat eın Stipendium für ıne Studıienreise, die aber SCHI der VO  -
der Französıiıschen Revolution auch 1n Deutschland ausgelösten Kriıegswırren nıcht
zustandekommt.” egen seıner Jugend wırd als Philosophieprofessor EI-
Wangsck Lyzeum abgelehnt.“” iıne ıhm angebotene Gymnasıialprofessur schlägt
selbst aus und wırd Pftarrvikar der Schloßkirche Horn (zwiıischen Ellwangen und
Schwäbisch Gmünd), “ nachdem VO Pftarrer seıines Heımatortes zuerst als Ka-
plan gewünscht, nach Eiınspruch des jesuıtisch gesinnten Dechants aber abgelehnt
worden war.  23 Salat 1st damals schon überall als Autklärer bekannt.“

Salat behauptet seın Leben lang, da{fß und die mıiıt ihm 1786 der Universıität
Dıllıngen beginnenden Priesteramtskandidaten VO „moderaten Autklärern“ nNnier-
richtet wurden. ach Aufhebung des Jesuitenordens 7/73) seizen dıe Fürstbischöte
zunächst gemäßigte Reformen der ehemalıgen Jesuıtenuniversıtät durch.“ Zur
grundlegenden Änderung kommt erst 786 Provikar de Haıden, dem da-
malıgen Vertrauten des scheuen Fürstbischofs Clemens Wenzeslaus. Jetzt werden
Berücksichtigung der fontes theologıiae, Ausmerzung überflüssiger Dısputationen
und Spekulationen SOWI1e starke Orıjentierung der Pastoral gefordert. Dıiese Re-
form 1St großiteils Saıler, der 1784 VO  - Ingolstadt ach Dıllıngen kommt, angepakßsit.
Saijler verliert Ww1e Benedikt Stattler seıne Stelle 1ın Ingolstadt, weıl INan Philosophie
und Theologie „Mönchen“ übergibt.“ Saıiler ammelt als Professor für Moralphilo-
sophie und Pastoraltheologie in Dıllıngen sehr rasch einen Freundeskreıiıs Junger

Vgl Salat, Schelling und Hegel 299; terner: Salat, Stellung 294; Über das Verhältnis der
Geschichte Zur Phiılosophıe ın der Rechtswissenschaft. der: Das katholische und protestan-
tische Prinzıp 1n der Jurisprudenz. Mıt einer Anwendung auf Polıitik und Polizeı, Sulzbach
18 7, Anm (Salat, Geschichte).KF Vgl Salat, Denkwürdigkeiten I 9 Salat, Schelling und Hegel 299; Salat, Wahlverwandt-
schaft 195; Salat, Stellung 294

18 Dıie Ptarrbücher VO Abtsgmünd berichten VO Salats Priımiz Fest Marıa Geburt 1790
19 Vgl Franz Michael Permaneder, Annales almae Liıterarum Universıitatis Ingolstadıi. Pars
Anno F7zeitung veröffentlicht und Salat erlangt damit große öffentliche Aufmerksamkeit.'  6  Im selben Jahr rezensiert Salat auf Wunsch Sailers Zimmers Dogmatik und ein  Erbauungsbuch von Weber.!’  Nicht allein wegen der Auseinandersetzung mit Hochbichler gibt Salat das sei-  nen Gymnasiallehrern gemachte Versprechen, Jesuit zu werden, auf. Sailer fördert  den an seinem Geburtstag 1790 zum Priester geweihten Salat'* und will ihn bald  irgendwo als „Professor“ sehen. Auf Sailers Empfehlung beim Fürstbischof von  Augsburg erhält Salat ein Stipendium für eine Studienreise, die aber wegen der von  der Französischen Revolution auch in Deutschland ausgelösten Kriegswirren nicht  zustandekommt.'” Wegen seiner Jugend wird er als Philosophieprofessor am Ell-  wanger Lyzeum abgelehnt.” Eine ihm angebotene Gymnasialprofessur schlägt er  selbst aus“' und wird Pfarrvikar an der Schloßkirche Horn (zwischen Ellwangen und  Schwäbisch Gmünd),* nachdem er vom Pfarrer seines Heimatortes zuerst als Ka-  plan gewünscht, nach Einspruch des jesuitisch gesinnten Dechants aber abgelehnt  worden war.” Salat ist damals schon überall als Aufklärer bekannt.**  Salat behauptet sein Leben lang, daß er und die mit ihm 1786 an der Universität  Dillingen beginnenden Priesteramtskandidaten von „moderaten Aufklärern“ unter-  richtet wurden. Nach Aufhebung des Jesuitenordens (1773) setzen die Fürstbischöfe  zunächst gemäßigte Reformen an der ehemaligen Jesuitenuniversität durch.” Zur  grundlegenden Änderung kommt es erst 1786 unter Provikar de Haiden, dem da-  maligen Vertrauten des scheuen Fürstbischofs Clemens Wenzeslaus. Jetzt werden  Berücksichtigung der fontes theologiae, Ausmerzung überflüssiger Disputationen  und Spekulationen sowie starke Orientierung an der Pastoral gefordert. Diese Re-  form ist großteils Sailer, der 1784 von Ingolstadt nach Dillingen kommt, angepaßt.  Sailer verliert wie Benedikt Stattler seine Stelle in Ingolstadt, weil man Philosophie  und Theologie „Mönchen“ übergibt.” Sailer sammelt als Professor für Moralphilo-  sophie und Pastoraltheologie in Dillingen sehr rasch einen Freundeskreis junger  '° Vgl. Salat, Schelling und Hegel 299; ferner: Salat, Stellung 294; Über das Verhältnis der  Geschichte zur Philosophie in der Rechtswissenschaft. Oder: Das katholische und protestan-  tische Prinzip in der Jurisprudenz. Mit einer Anwendung auf Politik und Polizei, Sulzbach  1817, 218 Anm (Salat, Geschichte).  a Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten IV; Salat, Schelling und Hegel 299; Salat, Wahlverwandt-  schaft 195; Salat, Stellung 294.  !® Die Pfarrbücher von Abtsgmünd berichten von Salats Primiz am Fest Mariä Geburt 1790.  !? Vgl. Franz Michael Permaneder, Annales almae Literarum Universitatis Ingolstadii. Pars  V. Anno 1772 ... usque ad annum 1826 inclusive. München 1859, 286.  %0 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 454 f. Anm.  ?! Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 455 Anm.  * Vgl. Salat, Stellung 445 f.; ferner: Salat, Denkwürdigkeiten 456.  ?3 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 455 Anm.  *# Vgl. Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 216.  2 Vgl. dazu: Philipp Schäfer, Philosophie und Theologie im Übergang von der Aufklärung  zur Romantik. Dargestellt an P. B. Zimmer, Göttingen 1971, 18-22; Robert Haaß, Die geistige  Haltung der katholischen Universitäten Deutschlands im 18. Jahrhundert, Freiburg 1952,  109-122.  ?% Vgl. Die Hauptgebrechen der deutschen Philosophie als Wissenschaft, und wie dieser  Zustand dem neu aufstrebenden Geiste der Verfinsterung zustatten gekommen. Jedem wahren  und selbstdenkenden Freunde des Besseren in Deutschland, Stuttgart 1834, 50 Anm. (Salat,  Hauptgebrechen); ferner: Salat, Denkwürdigkeiten 169 Anm.  82U ad 1826 inclusıve. München 1859, 286
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Zustand dem I11CUu autstrebenden Geıilste der Verlinsterung Zusiatiten gekommen. em wahren
und selbstdenkende Freunde des Besseren iın Deutschland, Stuttgart 1834, 50 Anm. Salat,
Hauptgebrechen); terner: Salat, Denkwürdigkeiten 169 Anm.



Protessoren. uch Joseph Weber und Patrız Benedikt Zimmer gehören dazu.
Natürlich 1st Saıiler die überragende Gestalt dieses Kreıses, macht sıch jedoch
nıemanden hörıg. Das beweisen VOT allem Zimmer und Weber, die hre Originalıtätbewahren.“ Wohltuend 1st VOL allem die in der Studienretorm verankerte Wert-
schätzung persönlıcher Beziehungen zwischen Professoren und Studenten. An s1e
halten sıch Saıler, Weber un: Zimmer in besonderer Weıse, wenn s1e ıhre Wohnun-
BCH Besprechungen auftretender Fragen öffnen und iıhren Studenten gee1gnete
Lıteratur aushändigen.““ Obwohl Sailer, Weber und Zımmer 1ın den ersten Jahren 1n
Dıillıngen ıne gemäßigte Aufklärung“” vertreten, wırd ın iıhnen bald ıne Wendung
»”  Ö Kopf ZUuU Herzen“ stattfinden. Das geschieht Zzuerst be1 Sailer. Er wiırd mıiıt
Johann Caspar Lavater, Friedrich Heıinrich Jacobi”” und anderen protestantischen
und katholischen Geistesmännern befreundet. Dıie „Mystık“ erhält bei Saıler Jetzt
eın größeres Gewicht auch 1ın seıiınen Vorlesungen.” Salat, der zeıtlebens als
Glück betrachtet, Sailer fünf Jahre 786—1 790) lang we1l 1ın Moralphilosophie und
drei 1n Pastoraltheologie * ZUuU Lehrer gehabt haben, emerkt bıtter: „Im Jahre
788 un: 1789 tie] auf, da{ß nunmehr jene Helden der Aufklärung und der
Philosophie |von Saıler] ımmer seltener ZCNANNLProfessoren. Auch Joseph Weber und Patriz Benedikt Zimmer gehören dazu.  Natürlich ist Sailer die überragende Gestalt dieses Kreises, er macht sich jedoch  niemanden hörig. Das beweisen vor allem Zimmer und Weber, die ihre Originalität  bewahren.” Wohltuend ist vor allem die in der Studienreform verankerte Wert-  schätzung persönlicher Beziehungen zwischen Professoren und Studenten. An sie  halten sich Sailer, Weber und Zimmer in besonderer Weise, wenn sie ihre Wohnun-  gen zu Besprechungen auftretender Fragen öffnen und ihren Studenten geeignete  Literatur aushändigen.”® Obwohl Sailer, Weber und Zimmer in den ersten Jahren in  Dillingen eine gemäßigte Aufklärung” vertreten, wird in ihnen bald eine Wendung  „vom Kopf zum Herzen“ stattfinden. Das geschieht zuerst bei Sailer. Er wird mit  Johann Caspar Lavater, Friedrich Heinrich Jacobi” und anderen protestantischen  und katholischen Geistesmännern befreundet. Die „Mystik“ erhält bei Sailer jetzt  ein größeres Gewicht — auch in seinen Vorlesungen.” Salat, der es zeitlebens als  Glück betrachtet, Sailer fünf Jahre (1786-1790) lang — zwei in Moralphilosophie und  drei in Pastoraltheologie — zum Lehrer gehabt zu haben, bemerkt bitter: „Im Jahre  1788 und 1789 fiel ... auf, daß nunmehr jene Helden der Aufklärung und der  Philosophie [von Sailer] immer seltener genannt ... wurden. Dagegen erhoben sich  immer mehr ... die Namen Lavater, Claudius, Fenelon ... Und in gleichem Maße  « 33  erscholl ... die Warnung vor dem  . Gefährlichen  . der Wissenschaft selber  .  Salat berichtet nicht bloß, daß Sailer sich jetzt eine Bibliothek von mystischen  Schriften zusammenzustellen beginnt, er erinnert sich auch folgender Autoren:  Francois Fenelon, Johannes Tauler und Gerhard Tersteegen. Ferner verzeichnet er  einen auffallenden Sailerschen Sprachwechsel: Die von Sailer selbst gebildete und  von Johann Gottlieb Fichte später übernommene „Freitätigkeit“ und jene früher  geliebte „Fürsehung“ machen dem Wort „Gnade“ Platz.”* „An die Stelle des  Demonstrierens des Verstandes“ tritt „die Erfahrung des Herzens“.” Noch 1785  bestimmt Sailer die Vernunft als „die scharf entwickelnde, tief forschende, hell  blickende Denkkraft“, „die das entwickelt, bearbeitet, was Erfahrung bereits einge-  ” Vgl. Schäfer, Philosophie und Theologie 28.  2 Vg3l. Salat, Supernaturalismus 400.  ?? Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 225, 264 f. Sie verkünden nicht Johann Adam von Ickstatts,  Weishaupts und später Matthäus Fingerlos’ „Evangelium von Aufklärung, Humanität und  Kuhpockenimpfung“ (Sailer), sondern, ohne ihren Humanismus und ihre Antipathie der  Scholastik gegenüber aufzugeben, die Lehre des Evangeliums aus dem Geist einer tief verstan-  denen Aufklärung. Die Verinnerlichung der tradierten Lehre ist Sailers Hauptanliegen. Er will  vor-leben und vor-machen, was das Evangelium lehrt. Sailer vertritt eine Art „Eklektizismus“,  weil er Kants moralische, Jacobis religionsphilosophische und Pestalozzis pädagogische An-  re:  ngen aufgreift und originell verarbeitet.  ° Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 304; ferner Salat, Supernaturalismus 4002,  3 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 303 f.  2 Vgl. Salat, Supernaturalismus 400'.  3 Salat, Supernaturalismus 402. Salat macht Sailer deswegen Vorhaltungen (403): „‚Das ist ja  recht weise, daß Sie uns zuerst so in die Wissenschaft hineinführten, jetzt aber  auf das  Gefährliche  so besonders hinweisen‘  . . Allein nicht ohne ein sichtbares Erröten und  schnell, obwohl nicht unfreundlich, antwortete Sailer: ‚Ah! Man kommt eben auch weiter!‘.  Y  1. Salat, Denkwürdigkeiten 225 f. Anm.  * Vgl. Salat, Supernaturalismus 402. 403 f,  ® Vgl. Josef R. Geiselmann, Von lebendiger Religiosität zum Leben der Kirche. Johann  Michael Sailers Verständnis der Kirche, geistesgeschichtlich gedeutet, Stuttgart 1952, 66.  83wurden. Dagegen erhoben sıch

mehrProfessoren. Auch Joseph Weber und Patriz Benedikt Zimmer gehören dazu.  Natürlich ist Sailer die überragende Gestalt dieses Kreises, er macht sich jedoch  niemanden hörig. Das beweisen vor allem Zimmer und Weber, die ihre Originalität  bewahren.” Wohltuend ist vor allem die in der Studienreform verankerte Wert-  schätzung persönlicher Beziehungen zwischen Professoren und Studenten. An sie  halten sich Sailer, Weber und Zimmer in besonderer Weise, wenn sie ihre Wohnun-  gen zu Besprechungen auftretender Fragen öffnen und ihren Studenten geeignete  Literatur aushändigen.”® Obwohl Sailer, Weber und Zimmer in den ersten Jahren in  Dillingen eine gemäßigte Aufklärung” vertreten, wird in ihnen bald eine Wendung  „vom Kopf zum Herzen“ stattfinden. Das geschieht zuerst bei Sailer. Er wird mit  Johann Caspar Lavater, Friedrich Heinrich Jacobi” und anderen protestantischen  und katholischen Geistesmännern befreundet. Die „Mystik“ erhält bei Sailer jetzt  ein größeres Gewicht — auch in seinen Vorlesungen.” Salat, der es zeitlebens als  Glück betrachtet, Sailer fünf Jahre (1786-1790) lang — zwei in Moralphilosophie und  drei in Pastoraltheologie — zum Lehrer gehabt zu haben, bemerkt bitter: „Im Jahre  1788 und 1789 fiel ... auf, daß nunmehr jene Helden der Aufklärung und der  Philosophie [von Sailer] immer seltener genannt ... wurden. Dagegen erhoben sich  immer mehr ... die Namen Lavater, Claudius, Fenelon ... Und in gleichem Maße  « 33  erscholl ... die Warnung vor dem  . Gefährlichen  . der Wissenschaft selber  .  Salat berichtet nicht bloß, daß Sailer sich jetzt eine Bibliothek von mystischen  Schriften zusammenzustellen beginnt, er erinnert sich auch folgender Autoren:  Francois Fenelon, Johannes Tauler und Gerhard Tersteegen. Ferner verzeichnet er  einen auffallenden Sailerschen Sprachwechsel: Die von Sailer selbst gebildete und  von Johann Gottlieb Fichte später übernommene „Freitätigkeit“ und jene früher  geliebte „Fürsehung“ machen dem Wort „Gnade“ Platz.”* „An die Stelle des  Demonstrierens des Verstandes“ tritt „die Erfahrung des Herzens“.” Noch 1785  bestimmt Sailer die Vernunft als „die scharf entwickelnde, tief forschende, hell  blickende Denkkraft“, „die das entwickelt, bearbeitet, was Erfahrung bereits einge-  ” Vgl. Schäfer, Philosophie und Theologie 28.  2 Vg3l. Salat, Supernaturalismus 400.  ?? Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 225, 264 f. Sie verkünden nicht Johann Adam von Ickstatts,  Weishaupts und später Matthäus Fingerlos’ „Evangelium von Aufklärung, Humanität und  Kuhpockenimpfung“ (Sailer), sondern, ohne ihren Humanismus und ihre Antipathie der  Scholastik gegenüber aufzugeben, die Lehre des Evangeliums aus dem Geist einer tief verstan-  denen Aufklärung. Die Verinnerlichung der tradierten Lehre ist Sailers Hauptanliegen. Er will  vor-leben und vor-machen, was das Evangelium lehrt. Sailer vertritt eine Art „Eklektizismus“,  weil er Kants moralische, Jacobis religionsphilosophische und Pestalozzis pädagogische An-  re:  ngen aufgreift und originell verarbeitet.  ° Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 304; ferner Salat, Supernaturalismus 4002,  3 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 303 f.  2 Vgl. Salat, Supernaturalismus 400'.  3 Salat, Supernaturalismus 402. Salat macht Sailer deswegen Vorhaltungen (403): „‚Das ist ja  recht weise, daß Sie uns zuerst so in die Wissenschaft hineinführten, jetzt aber  auf das  Gefährliche  so besonders hinweisen‘  . . Allein nicht ohne ein sichtbares Erröten und  schnell, obwohl nicht unfreundlich, antwortete Sailer: ‚Ah! Man kommt eben auch weiter!‘.  Y  1. Salat, Denkwürdigkeiten 225 f. Anm.  * Vgl. Salat, Supernaturalismus 402. 403 f,  ® Vgl. Josef R. Geiselmann, Von lebendiger Religiosität zum Leben der Kirche. Johann  Michael Sailers Verständnis der Kirche, geistesgeschichtlich gedeutet, Stuttgart 1952, 66.  83die Namen Lavater, Claudius, FenelonProfessoren. Auch Joseph Weber und Patriz Benedikt Zimmer gehören dazu.  Natürlich ist Sailer die überragende Gestalt dieses Kreises, er macht sich jedoch  niemanden hörig. Das beweisen vor allem Zimmer und Weber, die ihre Originalität  bewahren.” Wohltuend ist vor allem die in der Studienreform verankerte Wert-  schätzung persönlicher Beziehungen zwischen Professoren und Studenten. An sie  halten sich Sailer, Weber und Zimmer in besonderer Weise, wenn sie ihre Wohnun-  gen zu Besprechungen auftretender Fragen öffnen und ihren Studenten geeignete  Literatur aushändigen.”® Obwohl Sailer, Weber und Zimmer in den ersten Jahren in  Dillingen eine gemäßigte Aufklärung” vertreten, wird in ihnen bald eine Wendung  „vom Kopf zum Herzen“ stattfinden. Das geschieht zuerst bei Sailer. Er wird mit  Johann Caspar Lavater, Friedrich Heinrich Jacobi” und anderen protestantischen  und katholischen Geistesmännern befreundet. Die „Mystik“ erhält bei Sailer jetzt  ein größeres Gewicht — auch in seinen Vorlesungen.” Salat, der es zeitlebens als  Glück betrachtet, Sailer fünf Jahre (1786-1790) lang — zwei in Moralphilosophie und  drei in Pastoraltheologie — zum Lehrer gehabt zu haben, bemerkt bitter: „Im Jahre  1788 und 1789 fiel ... auf, daß nunmehr jene Helden der Aufklärung und der  Philosophie [von Sailer] immer seltener genannt ... wurden. Dagegen erhoben sich  immer mehr ... die Namen Lavater, Claudius, Fenelon ... Und in gleichem Maße  « 33  erscholl ... die Warnung vor dem  . Gefährlichen  . der Wissenschaft selber  .  Salat berichtet nicht bloß, daß Sailer sich jetzt eine Bibliothek von mystischen  Schriften zusammenzustellen beginnt, er erinnert sich auch folgender Autoren:  Francois Fenelon, Johannes Tauler und Gerhard Tersteegen. Ferner verzeichnet er  einen auffallenden Sailerschen Sprachwechsel: Die von Sailer selbst gebildete und  von Johann Gottlieb Fichte später übernommene „Freitätigkeit“ und jene früher  geliebte „Fürsehung“ machen dem Wort „Gnade“ Platz.”* „An die Stelle des  Demonstrierens des Verstandes“ tritt „die Erfahrung des Herzens“.” Noch 1785  bestimmt Sailer die Vernunft als „die scharf entwickelnde, tief forschende, hell  blickende Denkkraft“, „die das entwickelt, bearbeitet, was Erfahrung bereits einge-  ” Vgl. Schäfer, Philosophie und Theologie 28.  2 Vg3l. Salat, Supernaturalismus 400.  ?? Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 225, 264 f. Sie verkünden nicht Johann Adam von Ickstatts,  Weishaupts und später Matthäus Fingerlos’ „Evangelium von Aufklärung, Humanität und  Kuhpockenimpfung“ (Sailer), sondern, ohne ihren Humanismus und ihre Antipathie der  Scholastik gegenüber aufzugeben, die Lehre des Evangeliums aus dem Geist einer tief verstan-  denen Aufklärung. Die Verinnerlichung der tradierten Lehre ist Sailers Hauptanliegen. Er will  vor-leben und vor-machen, was das Evangelium lehrt. Sailer vertritt eine Art „Eklektizismus“,  weil er Kants moralische, Jacobis religionsphilosophische und Pestalozzis pädagogische An-  re:  ngen aufgreift und originell verarbeitet.  ° Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 304; ferner Salat, Supernaturalismus 4002,  3 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 303 f.  2 Vgl. Salat, Supernaturalismus 400'.  3 Salat, Supernaturalismus 402. Salat macht Sailer deswegen Vorhaltungen (403): „‚Das ist ja  recht weise, daß Sie uns zuerst so in die Wissenschaft hineinführten, jetzt aber  auf das  Gefährliche  so besonders hinweisen‘  . . Allein nicht ohne ein sichtbares Erröten und  schnell, obwohl nicht unfreundlich, antwortete Sailer: ‚Ah! Man kommt eben auch weiter!‘.  Y  1. Salat, Denkwürdigkeiten 225 f. Anm.  * Vgl. Salat, Supernaturalismus 402. 403 f,  ® Vgl. Josef R. Geiselmann, Von lebendiger Religiosität zum Leben der Kirche. Johann  Michael Sailers Verständnis der Kirche, geistesgeschichtlich gedeutet, Stuttgart 1952, 66.  83Und iın gleichem aße
« 3erschollProfessoren. Auch Joseph Weber und Patriz Benedikt Zimmer gehören dazu.  Natürlich ist Sailer die überragende Gestalt dieses Kreises, er macht sich jedoch  niemanden hörig. Das beweisen vor allem Zimmer und Weber, die ihre Originalität  bewahren.” Wohltuend ist vor allem die in der Studienreform verankerte Wert-  schätzung persönlicher Beziehungen zwischen Professoren und Studenten. An sie  halten sich Sailer, Weber und Zimmer in besonderer Weise, wenn sie ihre Wohnun-  gen zu Besprechungen auftretender Fragen öffnen und ihren Studenten geeignete  Literatur aushändigen.”® Obwohl Sailer, Weber und Zimmer in den ersten Jahren in  Dillingen eine gemäßigte Aufklärung” vertreten, wird in ihnen bald eine Wendung  „vom Kopf zum Herzen“ stattfinden. Das geschieht zuerst bei Sailer. Er wird mit  Johann Caspar Lavater, Friedrich Heinrich Jacobi” und anderen protestantischen  und katholischen Geistesmännern befreundet. Die „Mystik“ erhält bei Sailer jetzt  ein größeres Gewicht — auch in seinen Vorlesungen.” Salat, der es zeitlebens als  Glück betrachtet, Sailer fünf Jahre (1786-1790) lang — zwei in Moralphilosophie und  drei in Pastoraltheologie — zum Lehrer gehabt zu haben, bemerkt bitter: „Im Jahre  1788 und 1789 fiel ... auf, daß nunmehr jene Helden der Aufklärung und der  Philosophie [von Sailer] immer seltener genannt ... wurden. Dagegen erhoben sich  immer mehr ... die Namen Lavater, Claudius, Fenelon ... Und in gleichem Maße  « 33  erscholl ... die Warnung vor dem  . Gefährlichen  . der Wissenschaft selber  .  Salat berichtet nicht bloß, daß Sailer sich jetzt eine Bibliothek von mystischen  Schriften zusammenzustellen beginnt, er erinnert sich auch folgender Autoren:  Francois Fenelon, Johannes Tauler und Gerhard Tersteegen. Ferner verzeichnet er  einen auffallenden Sailerschen Sprachwechsel: Die von Sailer selbst gebildete und  von Johann Gottlieb Fichte später übernommene „Freitätigkeit“ und jene früher  geliebte „Fürsehung“ machen dem Wort „Gnade“ Platz.”* „An die Stelle des  Demonstrierens des Verstandes“ tritt „die Erfahrung des Herzens“.” Noch 1785  bestimmt Sailer die Vernunft als „die scharf entwickelnde, tief forschende, hell  blickende Denkkraft“, „die das entwickelt, bearbeitet, was Erfahrung bereits einge-  ” Vgl. Schäfer, Philosophie und Theologie 28.  2 Vg3l. Salat, Supernaturalismus 400.  ?? Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 225, 264 f. Sie verkünden nicht Johann Adam von Ickstatts,  Weishaupts und später Matthäus Fingerlos’ „Evangelium von Aufklärung, Humanität und  Kuhpockenimpfung“ (Sailer), sondern, ohne ihren Humanismus und ihre Antipathie der  Scholastik gegenüber aufzugeben, die Lehre des Evangeliums aus dem Geist einer tief verstan-  denen Aufklärung. Die Verinnerlichung der tradierten Lehre ist Sailers Hauptanliegen. Er will  vor-leben und vor-machen, was das Evangelium lehrt. Sailer vertritt eine Art „Eklektizismus“,  weil er Kants moralische, Jacobis religionsphilosophische und Pestalozzis pädagogische An-  re:  ngen aufgreift und originell verarbeitet.  ° Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 304; ferner Salat, Supernaturalismus 4002,  3 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 303 f.  2 Vgl. Salat, Supernaturalismus 400'.  3 Salat, Supernaturalismus 402. Salat macht Sailer deswegen Vorhaltungen (403): „‚Das ist ja  recht weise, daß Sie uns zuerst so in die Wissenschaft hineinführten, jetzt aber  auf das  Gefährliche  so besonders hinweisen‘  . . Allein nicht ohne ein sichtbares Erröten und  schnell, obwohl nicht unfreundlich, antwortete Sailer: ‚Ah! Man kommt eben auch weiter!‘.  Y  1. Salat, Denkwürdigkeiten 225 f. Anm.  * Vgl. Salat, Supernaturalismus 402. 403 f,  ® Vgl. Josef R. Geiselmann, Von lebendiger Religiosität zum Leben der Kirche. Johann  Michael Sailers Verständnis der Kirche, geistesgeschichtlich gedeutet, Stuttgart 1952, 66.  83die Warnung VOT dem Geftährlichen der Wiıssenschaft selber

Salat berichtet nıcht blofß, da{ß Sailer sıch jetzt ıne Bibliothek VO mystischen
Schritten zusammenzustellen beginnt, eriınnert sıch auch folgender Autoren:
Francoıis Fenelon, Johannes Tauler und Gerhard Tersteegen. Ferner verzeichnet
einen auffallenden Sailerschen Sprachwechsel: Dıie VO Saıiler selbst gebildete und
VO Johann Gottlieb Fichte spater übernommene „Freitätigkeıit“ und jene trüher
geliebte „Fürsehung“ machen dem Wort „Gnade“ Platz.”* „An die Stelle des
Demonstrierens des Verstandes“ trıtt „die Erfahrung des Herzens“.* och 1785
bestimmt Saıiler die Vernuntft als „die scharf entwickelnde, tief forschende, hell
blickende Denkkraft“, „die das entwickelt, bearbeitet, W as Erfahrung bereıits einge-

Vgl Schäter, Philosophie und Theologie
Vgl Salat, Supernaturalismus 400
Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 225 264 S1e verkünden nıcht Johann dam VO Ickstatts,

Weıishaupts und spater Matthäus Fingerlos’ „Evangelıum VO  - Aufklärung, Humanıtät und
Kuhpockenimpfung“ (Saıler), sondern, hne ıhren Humanısmus un! ıhre Antıpathıe der
Scholastik gegenüber aufzugeben, die Lehre des Evangeliums AUusSs dem Geist eıner tief verstan-
denen Aufklärung. Die Verinnerlichung der tradıerten Lehre 1sSt Saılers Hauptanliegen. Er will
vor-leben und vor-machen, W as das Evangelıum lehrt Sailer vertritt eine Art „Eklektizismus“,
weıl Kants moralısche, acobis relıgiıonsphilosophische und Pestalozzıs pädagogische An-

NSsCnh aufgreift und originell verarbeitet.
Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 304; terner Salat, Supernaturalismus 400*
Vg Salat, Denkwürdigkeiten 303

32 Vgl Salat, Supernaturaliısmus 400}
Salat, Supernaturalismus 402 Salat macht Saıler deswegen Vorhaltungen (403 „„Das 1st Ja

recht welse, dafß Sıe uns zuerst 1ın die Wıssenschaft hineinführten, jetzt aber auf das
Getährliche besonders hınweisen‘ Alleın nıcht hne eın sichtbares Erröten und
chnell, obwohl nıcht unfreundlıch, NLIWOrtelt Saıler: h! Man kommt ben uch weıter!‘.
Yg Salat, Denkwürdigkeiten 225 Anm.

Vgl Salat, Supernaturalismus 4072 403
35 Vgl OoSse: Geiselmann, Von lebendiger Religiosıität ZU Leben der Kırche. Johann

Michael Saılers Verständnis der Kırche, geistesgeschichtlich gedeutet, Stuttgart 1952, 66



ammelt hat“."’ Jetzt mahnt CI, hre renzen und mögliıche Verderbtheıit nıcht
übersehen. Vernuntft MU: sıch tühren lassen, Herrın der Triebe werden.”

Damıt 1st das autfklärerische Vernunftsverständnis, WwI1e Salat VO  - Sailer kennen-
lernt, aufgegeben. [)as Hıstorisch-Posıtive trıtt bei Saıiler ımmer deutlicher ın den
Vordergrund. Der gesunde Menschenverstand hat 1Ur mehr die Aufgabe, dıe egen-
stände der Erfahrung sıchten und ordnen. Dıie Vernunftft, noch nıcht VO
Verstand unterschieden, wırd als VO  3 der SaNzZCnh Lebenswirklichkeit bestimmtes
Erkenntnis- un! Urteilsvermögen begriffen. Bıs diesem Einstellungswechsel
kommt, durchwandert Sailer jedoch eınen Jahrelangen Werdegang. Salat sıeht iıhn iın
den Jahren 1785 bıs 788 noch als eindeutigen Aufklärer.” Seine Schüler dieser Jahre
selen nıcht ohne rund als Autklärer ekannt. ber Saıler wırd ımmer vorsichtiger,
und seıne Diıstanz Zur Aufklärung vergrößert sıch zusehends.”

Irotz aller Vorsicht VO: seıten Saıilers entsteht be] den Exjesuiten ın Augsburg ıne
heftige Feindschaft ıhn und seıne Freunde. Als der Fürstbischof sıch „1/93 Aaus
dem VO Revolutionsheeren eroberten Trıer nach Augsburg zurückziehen mußßte,
W ar ler]sammelt hat“.”° Jetzt mahnt er, ihre Grenzen und mögliche Verderbtheit nicht zu  übersehen. Vernunft muß sich führen lassen, um Herrin der Triebe zu werden.”  Damit ist das aufklärerische Vernunftsverständnis, wie Salat es von Sailer kennen-  lernt, aufgegeben. Das Historisch-Positive tritt bei Sailer immer deutlicher in den  Vordergrund. Der gesunde Menschenverstand hat nur mehr die Aufgabe, die Gegen-  stände der Erfahrung zu sichten und zu ordnen. Die Vernunft, noch nicht vom  Verstand unterschieden, wird als von der ganzen Lebenswirklichkeit bestimmtes  Erkenntnis- und Urteilsvermögen begriffen. Bis es zu diesem Einstellungswechsel  kommt, durchwandert Sailer jedoch einen jahrelangen Werdegang. Salat sieht ihn in  den Jahren 1785 bis 1788 noch als eindeutigen Aufklärer.”® Seine Schüler dieser Jahre  seien nicht ohne Grund als Aufklärer bekannt. Aber Sailer wird immer vorsichtiger,  und seine Distanz zur Aufklärung vergrößert sich zusehends.”  Trotz aller Vorsicht von seiten Sailers entsteht bei den Exjesuiten in Augsburg eine  heftige Feindschaft gegen ihn und seine Freunde. Als der Fürstbischof sich „1793 aus  dem von Revolutionsheeren eroberten Trier nach Augsburg zurückziehen mußte,  war [er] ... leicht zu überzeugen, daß von den neuen [aufklärerischen] Strömungen  ‚... ‚der Kirche  ernste Gefahren drohten“.‘° Die Exjesuiten fühlen sich als  „Matrosen im Schifflein Petri  «41  und als berufene Verteidiger der alten und wahren  Kirche. Mit Verdächtigungen und diffamierenden Gerüchten gegen Sailer und an-  dere wollen sie die Kirche retten.“ Der Studienkommissar de Haiden wird abberufen  und ein strenges Bücherverbot erlassen.“ 1793 werden die Professoren durch ein  ausführliches „Regulativ“ vorerst nur gewarnt.““ Zimmer, der seit 1786 allein Dog-  % Johann Michael Sailer, Vernunftlehre für Menschen, wie sie sind. Nach Bedürfnissen  unserer Zeit. 2 Bde, München 1785, I, 209.  7 Johann Michael Sailer, Glückseligkeitslehre aus Vernunftgründen ('1787) = WW 4-5,  Sulzbach 1830, 1, 59.  ® Noch 1831 erinnert Salat (Stellung 561) an die pastoraltheologischen Vorlesungen in  Dillingen, in denen Sailer „Lichtes“ und „Praktisch Aufgeklärtes“ vermittelte.  } Vgl. Johann Michael Sailer, Religionskollegien (7 Bde Nachschriften von 1786-1793 in der  Bibliothek des Wilhelmstifts Tübingen), 1, 80 f.: Aufklärung ist jetzt so vorsichtig zu hand-  haben, „wie eine Apothekerbüchse — die keine Unterschrift hat — kann Gift oder heilsame  Arznei darin sein“. Deswegen gilt (34 f.): „Wer bei gewissen Leuten mit drei Silben mich um  alle Achtung bringen will, der heiße mich nur einen Aufklärer ... Und wer bei gewissen ande-  ren Leuten mit drei Silben mir Zutritt ... verschaffen'will, er nenne mich einen Aufklärer ...  A  Selbst Christus ist Aufklärer. 37 f.: „Aufklären heißt ... Helle machen, wo Dunkel lag; Licht  bringen, wo Finsternis war. Aufklären heißt, Irrtum, Unwissenheit, Wahn, Vorurteil vertau-  schen mit Wahrheit, Einsicht, richtigen Begriffen, gesundem Urteil ...“ Aufklärung ist zwar  klare Erkenntnis und deren Weitergabe; sie bleibt jedoch nicht dabei stehen, sondern müht sich  um tiefere Einsicht und Besserung des Herzens. 76: „Wenn ich das Wort Aufklärung nenne, so  verstehe ich darunter: Wahrheitsliebendere und schärfere Prüfung, hellere und bestimmtere  Begriffe, gründlicheren und klareren Unterricht, richtigere und anwendbarere Mitteilung der  siebenfach geprüften nützlichen Wahrheit, tätigere Veredelung des Herzens: Hand in Hand  mit größerer Aufhellung des Verstandes.“ Eine solche Aufklärung ist für das ganze Volk von  Nutzen.  *0 Haaß, Haltung 113; vgl. Salat, Geschichte 216.  *1 Salat, Geschichte 218.  © Vgl. Salat, Geschichte 216 f. Salat wirft ihnen „Hyperorthodoxie“ und einen „Lehrbegriff,  welcher selbst den Grundbegriff der Sittlichkeit und der Religion“ aufhebt, vor.  * Vgl. Haaß, Haltung 113.  * Der äußere Hergang der Jahre nach 1793 wird von Remigius Stölzle, Johann Michael  84leicht überzeugen, dafß VO den [aufklärerischen] Strömungen

der Kırche ernste Gefahren drohten“.  « 40 Dıie Exjesuliten fühlen sıch als
„Matrosen 1mM Schifflein Petrı&« 41 und als erutene Verteidiger der alten und wahren
Kırche. Mıt Verdächtigungen und ditftamierenden Gerüchten Saıiler und >
dere wollen S1e die Kirche retten.““ Der Studienkommuissar de Haiden wırd abberuten
und eın Bücherverbot erlassen.” 1793 werden die Protfessoren durch eın
ausführliches „Regulatıv“ Vorerst 1Ur gewarnt.” Zıimmer, der selit 1786 alleın Dog-

Johann Michael Saıler, Vernuntftlehre für Menschen, wıe s1e sınd Nach Bedürtnissen
uUunNnserer e1it. Bde, München 1785, L, 209

357 Johann Michael Saıler, Glückseligkeitslehre aus Vernunftgründen *1787) 4_a
Sulzbach 1850, 1:

38 Noch 1831 erinnert Salat (Stellung 561) die pastoraltheologischen Vorlesungen 1n
Dıllıngen, ın denen Saıiler „Lichtes und „Praktisch Aufgeklärtes“ vermiıttelte.

39 Vgl Johann Miıchael Saıler, Religionskollegien (7 Bde Nachschriften VO 6-—1 793 1n der
Biıbliothek des Wılhelmstitts Tübingen), 1 80 Aufklärung 1St Jetzt vorsichtig hand-
aben, „WwI1e ıne Apothekerbüchse dıe keine Unterschrift hat kann ıft der heilsame
Arzneı darın sein“. Deswegen gilt (34 „Wer bei gewıssen Leuten mıt reı Sılben miıch
alle Achtung bringen will, der heiße miıch 1Ur eiınen Autklärersammelt hat“.”° Jetzt mahnt er, ihre Grenzen und mögliche Verderbtheit nicht zu  übersehen. Vernunft muß sich führen lassen, um Herrin der Triebe zu werden.”  Damit ist das aufklärerische Vernunftsverständnis, wie Salat es von Sailer kennen-  lernt, aufgegeben. Das Historisch-Positive tritt bei Sailer immer deutlicher in den  Vordergrund. Der gesunde Menschenverstand hat nur mehr die Aufgabe, die Gegen-  stände der Erfahrung zu sichten und zu ordnen. Die Vernunft, noch nicht vom  Verstand unterschieden, wird als von der ganzen Lebenswirklichkeit bestimmtes  Erkenntnis- und Urteilsvermögen begriffen. Bis es zu diesem Einstellungswechsel  kommt, durchwandert Sailer jedoch einen jahrelangen Werdegang. Salat sieht ihn in  den Jahren 1785 bis 1788 noch als eindeutigen Aufklärer.”® Seine Schüler dieser Jahre  seien nicht ohne Grund als Aufklärer bekannt. Aber Sailer wird immer vorsichtiger,  und seine Distanz zur Aufklärung vergrößert sich zusehends.”  Trotz aller Vorsicht von seiten Sailers entsteht bei den Exjesuiten in Augsburg eine  heftige Feindschaft gegen ihn und seine Freunde. Als der Fürstbischof sich „1793 aus  dem von Revolutionsheeren eroberten Trier nach Augsburg zurückziehen mußte,  war [er] ... leicht zu überzeugen, daß von den neuen [aufklärerischen] Strömungen  ‚... ‚der Kirche  ernste Gefahren drohten“.‘° Die Exjesuiten fühlen sich als  „Matrosen im Schifflein Petri  «41  und als berufene Verteidiger der alten und wahren  Kirche. Mit Verdächtigungen und diffamierenden Gerüchten gegen Sailer und an-  dere wollen sie die Kirche retten.“ Der Studienkommissar de Haiden wird abberufen  und ein strenges Bücherverbot erlassen.“ 1793 werden die Professoren durch ein  ausführliches „Regulativ“ vorerst nur gewarnt.““ Zimmer, der seit 1786 allein Dog-  % Johann Michael Sailer, Vernunftlehre für Menschen, wie sie sind. Nach Bedürfnissen  unserer Zeit. 2 Bde, München 1785, I, 209.  7 Johann Michael Sailer, Glückseligkeitslehre aus Vernunftgründen ('1787) = WW 4-5,  Sulzbach 1830, 1, 59.  ® Noch 1831 erinnert Salat (Stellung 561) an die pastoraltheologischen Vorlesungen in  Dillingen, in denen Sailer „Lichtes“ und „Praktisch Aufgeklärtes“ vermittelte.  } Vgl. Johann Michael Sailer, Religionskollegien (7 Bde Nachschriften von 1786-1793 in der  Bibliothek des Wilhelmstifts Tübingen), 1, 80 f.: Aufklärung ist jetzt so vorsichtig zu hand-  haben, „wie eine Apothekerbüchse — die keine Unterschrift hat — kann Gift oder heilsame  Arznei darin sein“. Deswegen gilt (34 f.): „Wer bei gewissen Leuten mit drei Silben mich um  alle Achtung bringen will, der heiße mich nur einen Aufklärer ... Und wer bei gewissen ande-  ren Leuten mit drei Silben mir Zutritt ... verschaffen'will, er nenne mich einen Aufklärer ...  A  Selbst Christus ist Aufklärer. 37 f.: „Aufklären heißt ... Helle machen, wo Dunkel lag; Licht  bringen, wo Finsternis war. Aufklären heißt, Irrtum, Unwissenheit, Wahn, Vorurteil vertau-  schen mit Wahrheit, Einsicht, richtigen Begriffen, gesundem Urteil ...“ Aufklärung ist zwar  klare Erkenntnis und deren Weitergabe; sie bleibt jedoch nicht dabei stehen, sondern müht sich  um tiefere Einsicht und Besserung des Herzens. 76: „Wenn ich das Wort Aufklärung nenne, so  verstehe ich darunter: Wahrheitsliebendere und schärfere Prüfung, hellere und bestimmtere  Begriffe, gründlicheren und klareren Unterricht, richtigere und anwendbarere Mitteilung der  siebenfach geprüften nützlichen Wahrheit, tätigere Veredelung des Herzens: Hand in Hand  mit größerer Aufhellung des Verstandes.“ Eine solche Aufklärung ist für das ganze Volk von  Nutzen.  *0 Haaß, Haltung 113; vgl. Salat, Geschichte 216.  *1 Salat, Geschichte 218.  © Vgl. Salat, Geschichte 216 f. Salat wirft ihnen „Hyperorthodoxie“ und einen „Lehrbegriff,  welcher selbst den Grundbegriff der Sittlichkeit und der Religion“ aufhebt, vor.  * Vgl. Haaß, Haltung 113.  * Der äußere Hergang der Jahre nach 1793 wird von Remigius Stölzle, Johann Michael  84Und WeT be1 gewıssen ande-
1CMN Leuten mit dreı Sılben mır Zutrittsammelt hat“.”° Jetzt mahnt er, ihre Grenzen und mögliche Verderbtheit nicht zu  übersehen. Vernunft muß sich führen lassen, um Herrin der Triebe zu werden.”  Damit ist das aufklärerische Vernunftsverständnis, wie Salat es von Sailer kennen-  lernt, aufgegeben. Das Historisch-Positive tritt bei Sailer immer deutlicher in den  Vordergrund. Der gesunde Menschenverstand hat nur mehr die Aufgabe, die Gegen-  stände der Erfahrung zu sichten und zu ordnen. Die Vernunft, noch nicht vom  Verstand unterschieden, wird als von der ganzen Lebenswirklichkeit bestimmtes  Erkenntnis- und Urteilsvermögen begriffen. Bis es zu diesem Einstellungswechsel  kommt, durchwandert Sailer jedoch einen jahrelangen Werdegang. Salat sieht ihn in  den Jahren 1785 bis 1788 noch als eindeutigen Aufklärer.”® Seine Schüler dieser Jahre  seien nicht ohne Grund als Aufklärer bekannt. Aber Sailer wird immer vorsichtiger,  und seine Distanz zur Aufklärung vergrößert sich zusehends.”  Trotz aller Vorsicht von seiten Sailers entsteht bei den Exjesuiten in Augsburg eine  heftige Feindschaft gegen ihn und seine Freunde. Als der Fürstbischof sich „1793 aus  dem von Revolutionsheeren eroberten Trier nach Augsburg zurückziehen mußte,  war [er] ... leicht zu überzeugen, daß von den neuen [aufklärerischen] Strömungen  ‚... ‚der Kirche  ernste Gefahren drohten“.‘° Die Exjesuiten fühlen sich als  „Matrosen im Schifflein Petri  «41  und als berufene Verteidiger der alten und wahren  Kirche. Mit Verdächtigungen und diffamierenden Gerüchten gegen Sailer und an-  dere wollen sie die Kirche retten.“ Der Studienkommissar de Haiden wird abberufen  und ein strenges Bücherverbot erlassen.“ 1793 werden die Professoren durch ein  ausführliches „Regulativ“ vorerst nur gewarnt.““ Zimmer, der seit 1786 allein Dog-  % Johann Michael Sailer, Vernunftlehre für Menschen, wie sie sind. Nach Bedürfnissen  unserer Zeit. 2 Bde, München 1785, I, 209.  7 Johann Michael Sailer, Glückseligkeitslehre aus Vernunftgründen ('1787) = WW 4-5,  Sulzbach 1830, 1, 59.  ® Noch 1831 erinnert Salat (Stellung 561) an die pastoraltheologischen Vorlesungen in  Dillingen, in denen Sailer „Lichtes“ und „Praktisch Aufgeklärtes“ vermittelte.  } Vgl. Johann Michael Sailer, Religionskollegien (7 Bde Nachschriften von 1786-1793 in der  Bibliothek des Wilhelmstifts Tübingen), 1, 80 f.: Aufklärung ist jetzt so vorsichtig zu hand-  haben, „wie eine Apothekerbüchse — die keine Unterschrift hat — kann Gift oder heilsame  Arznei darin sein“. Deswegen gilt (34 f.): „Wer bei gewissen Leuten mit drei Silben mich um  alle Achtung bringen will, der heiße mich nur einen Aufklärer ... Und wer bei gewissen ande-  ren Leuten mit drei Silben mir Zutritt ... verschaffen'will, er nenne mich einen Aufklärer ...  A  Selbst Christus ist Aufklärer. 37 f.: „Aufklären heißt ... Helle machen, wo Dunkel lag; Licht  bringen, wo Finsternis war. Aufklären heißt, Irrtum, Unwissenheit, Wahn, Vorurteil vertau-  schen mit Wahrheit, Einsicht, richtigen Begriffen, gesundem Urteil ...“ Aufklärung ist zwar  klare Erkenntnis und deren Weitergabe; sie bleibt jedoch nicht dabei stehen, sondern müht sich  um tiefere Einsicht und Besserung des Herzens. 76: „Wenn ich das Wort Aufklärung nenne, so  verstehe ich darunter: Wahrheitsliebendere und schärfere Prüfung, hellere und bestimmtere  Begriffe, gründlicheren und klareren Unterricht, richtigere und anwendbarere Mitteilung der  siebenfach geprüften nützlichen Wahrheit, tätigere Veredelung des Herzens: Hand in Hand  mit größerer Aufhellung des Verstandes.“ Eine solche Aufklärung ist für das ganze Volk von  Nutzen.  *0 Haaß, Haltung 113; vgl. Salat, Geschichte 216.  *1 Salat, Geschichte 218.  © Vgl. Salat, Geschichte 216 f. Salat wirft ihnen „Hyperorthodoxie“ und einen „Lehrbegriff,  welcher selbst den Grundbegriff der Sittlichkeit und der Religion“ aufhebt, vor.  * Vgl. Haaß, Haltung 113.  * Der äußere Hergang der Jahre nach 1793 wird von Remigius Stölzle, Johann Michael  84verschaffen wiıll, 1111 mich eiınen Aufklärersammelt hat“.”° Jetzt mahnt er, ihre Grenzen und mögliche Verderbtheit nicht zu  übersehen. Vernunft muß sich führen lassen, um Herrin der Triebe zu werden.”  Damit ist das aufklärerische Vernunftsverständnis, wie Salat es von Sailer kennen-  lernt, aufgegeben. Das Historisch-Positive tritt bei Sailer immer deutlicher in den  Vordergrund. Der gesunde Menschenverstand hat nur mehr die Aufgabe, die Gegen-  stände der Erfahrung zu sichten und zu ordnen. Die Vernunft, noch nicht vom  Verstand unterschieden, wird als von der ganzen Lebenswirklichkeit bestimmtes  Erkenntnis- und Urteilsvermögen begriffen. Bis es zu diesem Einstellungswechsel  kommt, durchwandert Sailer jedoch einen jahrelangen Werdegang. Salat sieht ihn in  den Jahren 1785 bis 1788 noch als eindeutigen Aufklärer.”® Seine Schüler dieser Jahre  seien nicht ohne Grund als Aufklärer bekannt. Aber Sailer wird immer vorsichtiger,  und seine Distanz zur Aufklärung vergrößert sich zusehends.”  Trotz aller Vorsicht von seiten Sailers entsteht bei den Exjesuiten in Augsburg eine  heftige Feindschaft gegen ihn und seine Freunde. Als der Fürstbischof sich „1793 aus  dem von Revolutionsheeren eroberten Trier nach Augsburg zurückziehen mußte,  war [er] ... leicht zu überzeugen, daß von den neuen [aufklärerischen] Strömungen  ‚... ‚der Kirche  ernste Gefahren drohten“.‘° Die Exjesuiten fühlen sich als  „Matrosen im Schifflein Petri  «41  und als berufene Verteidiger der alten und wahren  Kirche. Mit Verdächtigungen und diffamierenden Gerüchten gegen Sailer und an-  dere wollen sie die Kirche retten.“ Der Studienkommissar de Haiden wird abberufen  und ein strenges Bücherverbot erlassen.“ 1793 werden die Professoren durch ein  ausführliches „Regulativ“ vorerst nur gewarnt.““ Zimmer, der seit 1786 allein Dog-  % Johann Michael Sailer, Vernunftlehre für Menschen, wie sie sind. Nach Bedürfnissen  unserer Zeit. 2 Bde, München 1785, I, 209.  7 Johann Michael Sailer, Glückseligkeitslehre aus Vernunftgründen ('1787) = WW 4-5,  Sulzbach 1830, 1, 59.  ® Noch 1831 erinnert Salat (Stellung 561) an die pastoraltheologischen Vorlesungen in  Dillingen, in denen Sailer „Lichtes“ und „Praktisch Aufgeklärtes“ vermittelte.  } Vgl. Johann Michael Sailer, Religionskollegien (7 Bde Nachschriften von 1786-1793 in der  Bibliothek des Wilhelmstifts Tübingen), 1, 80 f.: Aufklärung ist jetzt so vorsichtig zu hand-  haben, „wie eine Apothekerbüchse — die keine Unterschrift hat — kann Gift oder heilsame  Arznei darin sein“. Deswegen gilt (34 f.): „Wer bei gewissen Leuten mit drei Silben mich um  alle Achtung bringen will, der heiße mich nur einen Aufklärer ... Und wer bei gewissen ande-  ren Leuten mit drei Silben mir Zutritt ... verschaffen'will, er nenne mich einen Aufklärer ...  A  Selbst Christus ist Aufklärer. 37 f.: „Aufklären heißt ... Helle machen, wo Dunkel lag; Licht  bringen, wo Finsternis war. Aufklären heißt, Irrtum, Unwissenheit, Wahn, Vorurteil vertau-  schen mit Wahrheit, Einsicht, richtigen Begriffen, gesundem Urteil ...“ Aufklärung ist zwar  klare Erkenntnis und deren Weitergabe; sie bleibt jedoch nicht dabei stehen, sondern müht sich  um tiefere Einsicht und Besserung des Herzens. 76: „Wenn ich das Wort Aufklärung nenne, so  verstehe ich darunter: Wahrheitsliebendere und schärfere Prüfung, hellere und bestimmtere  Begriffe, gründlicheren und klareren Unterricht, richtigere und anwendbarere Mitteilung der  siebenfach geprüften nützlichen Wahrheit, tätigere Veredelung des Herzens: Hand in Hand  mit größerer Aufhellung des Verstandes.“ Eine solche Aufklärung ist für das ganze Volk von  Nutzen.  *0 Haaß, Haltung 113; vgl. Salat, Geschichte 216.  *1 Salat, Geschichte 218.  © Vgl. Salat, Geschichte 216 f. Salat wirft ihnen „Hyperorthodoxie“ und einen „Lehrbegriff,  welcher selbst den Grundbegriff der Sittlichkeit und der Religion“ aufhebt, vor.  * Vgl. Haaß, Haltung 113.  * Der äußere Hergang der Jahre nach 1793 wird von Remigius Stölzle, Johann Michael  84Selbst Christus 1st Autklärer. 37 „Aufklären heißtsammelt hat“.”° Jetzt mahnt er, ihre Grenzen und mögliche Verderbtheit nicht zu  übersehen. Vernunft muß sich führen lassen, um Herrin der Triebe zu werden.”  Damit ist das aufklärerische Vernunftsverständnis, wie Salat es von Sailer kennen-  lernt, aufgegeben. Das Historisch-Positive tritt bei Sailer immer deutlicher in den  Vordergrund. Der gesunde Menschenverstand hat nur mehr die Aufgabe, die Gegen-  stände der Erfahrung zu sichten und zu ordnen. Die Vernunft, noch nicht vom  Verstand unterschieden, wird als von der ganzen Lebenswirklichkeit bestimmtes  Erkenntnis- und Urteilsvermögen begriffen. Bis es zu diesem Einstellungswechsel  kommt, durchwandert Sailer jedoch einen jahrelangen Werdegang. Salat sieht ihn in  den Jahren 1785 bis 1788 noch als eindeutigen Aufklärer.”® Seine Schüler dieser Jahre  seien nicht ohne Grund als Aufklärer bekannt. Aber Sailer wird immer vorsichtiger,  und seine Distanz zur Aufklärung vergrößert sich zusehends.”  Trotz aller Vorsicht von seiten Sailers entsteht bei den Exjesuiten in Augsburg eine  heftige Feindschaft gegen ihn und seine Freunde. Als der Fürstbischof sich „1793 aus  dem von Revolutionsheeren eroberten Trier nach Augsburg zurückziehen mußte,  war [er] ... leicht zu überzeugen, daß von den neuen [aufklärerischen] Strömungen  ‚... ‚der Kirche  ernste Gefahren drohten“.‘° Die Exjesuiten fühlen sich als  „Matrosen im Schifflein Petri  «41  und als berufene Verteidiger der alten und wahren  Kirche. Mit Verdächtigungen und diffamierenden Gerüchten gegen Sailer und an-  dere wollen sie die Kirche retten.“ Der Studienkommissar de Haiden wird abberufen  und ein strenges Bücherverbot erlassen.“ 1793 werden die Professoren durch ein  ausführliches „Regulativ“ vorerst nur gewarnt.““ Zimmer, der seit 1786 allein Dog-  % Johann Michael Sailer, Vernunftlehre für Menschen, wie sie sind. Nach Bedürfnissen  unserer Zeit. 2 Bde, München 1785, I, 209.  7 Johann Michael Sailer, Glückseligkeitslehre aus Vernunftgründen ('1787) = WW 4-5,  Sulzbach 1830, 1, 59.  ® Noch 1831 erinnert Salat (Stellung 561) an die pastoraltheologischen Vorlesungen in  Dillingen, in denen Sailer „Lichtes“ und „Praktisch Aufgeklärtes“ vermittelte.  } Vgl. Johann Michael Sailer, Religionskollegien (7 Bde Nachschriften von 1786-1793 in der  Bibliothek des Wilhelmstifts Tübingen), 1, 80 f.: Aufklärung ist jetzt so vorsichtig zu hand-  haben, „wie eine Apothekerbüchse — die keine Unterschrift hat — kann Gift oder heilsame  Arznei darin sein“. Deswegen gilt (34 f.): „Wer bei gewissen Leuten mit drei Silben mich um  alle Achtung bringen will, der heiße mich nur einen Aufklärer ... Und wer bei gewissen ande-  ren Leuten mit drei Silben mir Zutritt ... verschaffen'will, er nenne mich einen Aufklärer ...  A  Selbst Christus ist Aufklärer. 37 f.: „Aufklären heißt ... Helle machen, wo Dunkel lag; Licht  bringen, wo Finsternis war. Aufklären heißt, Irrtum, Unwissenheit, Wahn, Vorurteil vertau-  schen mit Wahrheit, Einsicht, richtigen Begriffen, gesundem Urteil ...“ Aufklärung ist zwar  klare Erkenntnis und deren Weitergabe; sie bleibt jedoch nicht dabei stehen, sondern müht sich  um tiefere Einsicht und Besserung des Herzens. 76: „Wenn ich das Wort Aufklärung nenne, so  verstehe ich darunter: Wahrheitsliebendere und schärfere Prüfung, hellere und bestimmtere  Begriffe, gründlicheren und klareren Unterricht, richtigere und anwendbarere Mitteilung der  siebenfach geprüften nützlichen Wahrheit, tätigere Veredelung des Herzens: Hand in Hand  mit größerer Aufhellung des Verstandes.“ Eine solche Aufklärung ist für das ganze Volk von  Nutzen.  *0 Haaß, Haltung 113; vgl. Salat, Geschichte 216.  *1 Salat, Geschichte 218.  © Vgl. Salat, Geschichte 216 f. Salat wirft ihnen „Hyperorthodoxie“ und einen „Lehrbegriff,  welcher selbst den Grundbegriff der Sittlichkeit und der Religion“ aufhebt, vor.  * Vgl. Haaß, Haltung 113.  * Der äußere Hergang der Jahre nach 1793 wird von Remigius Stölzle, Johann Michael  84Helle machen, Dunkel lag; Licht
bringen, Fınsternis W al. Autklären heißt, Irrtum, Unwissenheıt, Wahn, Vorurteıil vertau-
schen mMiı1t Wahrheit, Eınsıcht, richtigen Begriffen, gesundem Urteil Aufklärung 1st WwWar
klare Erkenntnis und deren Weıtergabe; S1e bleibt jedoch nıcht dabe; stehen, sondern müuht sıch

tiefere Einsicht und Besserung des erzens. „Wenn ıch das Wort Aufklärung IN  ‚9
verstehe ıch darunter: Wahrheitsliebendere und schärtere Prüfung, hellere und bestimmtere
Begriffe, gründlıcheren und klareren Unterricht, richtigere und anwendbarere Mitteilung der
siıebenfach geprüften nützliıchen Wahrheıt, tätıgere Veredelung des erzens: Hand iın Hand
mıt größerer Aufhellung des Verstandes.“ Eıne solche Aufklärung 1St tür das I1 'olk VO:
Nutzen.

40 Ha: Haltung 113; vgl Salat, Geschichte 216
Salat, Geschichte 218

42 Vgl Salat, Geschichte 216 Salat wirtt ıhnen „Hyperorthodoxıie“ und eınen „Lehrbegrifft,
welcher selbst den Grundbegriff der Sıttlıchkeit und der Religion“ aufhebt, VOTIL.

43 Vgl Haadfs, Haltung 113
44 Der zußere Hergang der re nach 1793 wırd VO'  - Remigıus Stölzle, Johann Mıchael
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matık lehrt, wird Jetzt eın zweıter Dogmatiker ZUT!T Seıite gestellt. Dıie kantısche
Philosophie Weber) wırd vorläufig verboten. Dıe Pastoraltheologıe (Saıler) wiırd
VO dreı Jahren auf eınes reduzıiert. ber schon 1794 wırd aıler, 1795 Zımmer ent-
lassen.” Weber wırd zunächst VO der Philosophıie abgezogen obgleich der ehe-
malıge Kant-Verteidiger sıch 1794 anbıetet, Kant widerlegen,” und „weıl da
nıcht chaden“ kann, auf dıe Physık beschränkt.” 1799 scheidet auch 4AUS Dıil-
lıngen und nımmt eınen Ruf nach Ingolstadt Damıt 1st die kurze Blütezeıt der
Universıität Dıllıngen dem Dreigestirn Weber, Zimmer und Sailer endgültig
vorüber. Ihr Ruf verliert sıch, und auch die Studentenzahl nımmt ab 458 Specht
behauptet o  > da{fß dıe Dıllınger Hochschule jetzt Zur „Bedeutungslosigkeıit“ her-
absinkt.””

Unfreiheit droht. Der aufgeklärte Seelsorger DOr der „Inquisıtion“
Nachdem Saıler „als Aufklärer“ 1794 entlassen War und nach Bayern iın die „länd-

lıche Verborgenheıt“ verschwand, schienen sıch die Wege Salats und Saıilers tren-
nen.

Zwischen 790 und 17972 kann Salat als Pfarrvikar, nachdem w1ıe aus seiınem
Personalakt 1m Augsburger Diözesanarchıv und eigenen Schritten hervorgeht auch
N exjesultischer Machenschatten nıcht Professor geworden ist”, für bessere
Beziehungen zwıschen Katholiken und Protestanten 1ın seiınem Ort SOTSCHIL. Er
berichtet VO grofßen Autsehen darüber, da{fß MmMit dem ebentfalls aufklärungs-

Saıler. Seine Maßregelung der Akademıiıe Dillingen und seine Berufung ach Ingolstadt,
Kempten 1910, geschildert. Vgl auch Dıie Religionsphilosophie. Der letzte un! höchste
Hauptzweig der Philosophie als Wissenschaft. Zweıte, völlıg NEeUu bearbeıitete Auflage, Mün-
chen 1821, 102 Anm. Salat, Religionsphilosophie45 Vgl Salat, Schelling 2’ 221 Anm Salat erzählt Kuriositäten aus dem Leben Saılers, dıe den
Stimmungswechsel 1mM Ordinarıat Augsburg bestens charakterisieren; vgl Salat, Geschichte
Pr Da{iß Saıiler „vornehmlıch als Autklärer“ entlassen wiırd, berichtet Salat des öfteren: vgl
Beıtrag ZU!r Emanzıpatıon der Philosophie. Veranlafißt UrCcC eın vielgelesenes Literaturblatt tür
Gebildete. len wahrhaft Gebildeten, 8 Würdigen und Denkenden gewidmet, Stuttgart
1835, 399 Anm. Salat, Emanzıpatıon). Saıler kehrt ın seın „Vaterland Bayern“ zurück, der
Päpstliche untıus Zoglıo ıh noch einıge Jahre verfolgt und ın „ländlıche Verborgenheıt“
Zwiıngt; vgl Salat, Kampf46 Als Grund seıner Gesinnungsänderung xibt Weber Kants chritt „Die Religion innerhalb
der renzen der blofßen Vernuntt“ und die damals och Kant zugeschriebene Fichtesche „Krı-
tik aller Offenbarung“

Vgl Salat, Stellung 52°; Salat, Emanzıpatıon 169'; Schellıng 1n München. Eıne lıterarısche
und akademische Merkwürdigkeıt. Mıt Verwandtem. 1, Freiburg 1837, 221 Anm (Salat,
Schelling48 Vgl Haaß, Haltung LE terner: Hauptgebrechen 138°

Thomas Specht, Salat, Geschichte der Universıiutät Dıllıngen (1549-1 804) und der mıit ıhr
verbundenen Lehr- und Erziehungsanstalten, Freiburg 1902, 566—-568 602

50 Vgl Salat, Emanzıpatıon 399; Salat, Kampf
Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 285 Anm.; terner: Diözesanarchiıv Augsburg, Personalıa

385, tasc. 1L, Nr. 11 (Schreiben das Kabıiınett iın München VO v Hıer wırd Salats
philosophisches Talent ausdrücklich gerühmt. Außerdem wird angeführt, da{fß seıiıner
„recht schwärmerischen Vorliebe ZUr Kantıschen Philosophie“ nıcht der Universıiutät
Dıllıngen angestellt worden 1St. Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 291 Anm.; Salat, Supernatura-
lısmus 410 Anm.
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freundlichen protestantischen Pfarrer Johann Georg Pahl Arm 1n Arm spazıeren-ging.“ Dıie Leute hätten sıch oft gefragt, ob der Prote_s;ant katholisch oder der
Katholik protestantisch werde.” Salat Lal dies aus innerer Überzeugung; wırd spa-
ter auch deshalb als Feınd der katholischen Kırche hingestellt.” 7972 wırd Ptarrer
ın Zusamzell (zwıschen Augsburg und Dıiıllıngen). ach seiınem eıgenen Urteil tolgt
1U  - ıne zugleich glückliche und doch auch die unselıgste eıt seınes Lebens.

Bevor die Ptarre übernıimmt, macht ıne tast einjährıge Studienreise, die ıh:
T1CUM Universıitäten führt.” Unvergeßlich bleibt ıhm der Besuch iın Tübıingen,

VO Storr, Süfßkind und anderen überaus treundlich bewirtet wiırd. ber seıne
Tätigkeıit iın Zusamzell berichtet iın „Uber das Betragen der Franzosen 1n
Deutschland während des Feldzuges VO Hıer schildert sowohl dıe Greuel
der Kriegszeıt als auch die vielseitige eıgene Vermittlertätigkeit. Trotz allem etrach-
tet die acht Pfarrjahre auch als segensreich, weıl auch während des zweıten
Franzosenkrieges 799 viel Zu Wohl der Miıtmenschen beitragen kann. Als begei-
terter Anhänger der Pastoraltheologie Saılers freut sıch Salat über die Möglıchkeıt,

Sonn- und Feiertagen vormittags predigen und nachmıittags „Christenlehre“
halten, W as damals außerst selten geschah. Von Formelgebeten hält nıcht viel.

ach dreifßsigjähriger Pfarrtätigkeit rühmt sıch, den Rosenkranz und die Laure-
tanısche Lıtane1i nıe und die lateinische Vesper 1Ur selten gebetet haben.” ber-
haupt betrachtet Walltahrten als u  I Unfug” und Rosenkranzbeten und
„Messelesen Geld“ als „Hauptgebrechen“ des katholischen Kultes.” Dıie Men-
schen seıner Pftarrei scheinen trotzdem, VO wenıgen Ausnahmen abgesehen, mMiıt
iıhrem Seelsorger zufrieden SCWESCH se1n. Das wırd sıch jedoch äandern.

Die Exjesuıiten beginnen, sıch für seiıne Tätigkeıt interessieren. Dıieses Interesse
wiırd Zu Hauptgrund se1ınes Unglücks in Zusamzell. Dıe U  5 folgenden Ereijgnisse
pragen sıch 1n Salat tief eın, dafß S1€e Nachwirkungen bıs seiınem Lebensende
haben Als mıt Maxımiulıian 11IL Joseph die bayrıschen Wıttelsbacher aussterben, trıtt
arl Theodor VO  — Pftalz-Sulzbach P F f 799) ıhr Erbe an Unter ıhm bricht, aANSC-

52 Vgl elder, Gelehrten- un! Schrittenlexikon SE ferner: Über das Los katholischer
Schrittsteller 1ın den Liıteraturzeıtungen der Protestanten. twas die Freunde der Öheren
wıssenschafrtlichen Bıldung 1mM deutschen Vaterlande, Landshut 1811 passım. Salat, Los)
Johann Pahl ewahrt Salat bıs seiınem Tod ın hoher Achtung; vgl Johann Pahl,
Denkwürdigkeiten Aus meınem Leben und aAauUus meıner eIt. Tübıiıngen 1840 uch Salat
bemerkt, da{fß Pahl ıhm neben Christoph Schmid der Freund WAar. Vgl Salat, Super-
naturalısmus 405°

53 Vgl Felder, elehrten- und Schriftenlexikon 221 ferner Johann Pahl, Lektionen Aus
der Vorschule des Lebens, Stuttgart 1811,

Vgl Anonym (Verfasser: Kaspar Mastıaux), Eıne ZuLE Portion tefter autf den Lands-
huter Salat, Vertasser der berüchtigten Denkwürdigkeiten, Wahrstetten 1823, 11 Mıt Wahr-
mundıschen Lettern (Anonym, Portion Pfeffer)55 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 196; terner Salat, Schelling 2’ 2721 Anm

Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 313 „Miıt welcher Leichtigkeit, mıiıt welcher Freudigkeıit
arbeitete iıch ach dieser Anleitung ‚In der Seelsorge‘.“ Vgl Salat, Schelling 2, 221 Anm.

5/ Vgl Salat, Supernaturalısmus 408
Vgl Salat, Supernaturalismus 515 Anm.
Vgl Salat, Supernaturalismus 511 Anm.: Salat, Schelling und Hegel 73}
arl Theodor hat „rühmliche [Charakter]Züge“, gerat ber 1ın „Abhängigkeit VoOoO ber-

glauben und Pfattferei“, die ıhm, unehelicher Kınder, bei „Römlıngen“ den Tıtel „Relı-
210S1SSIMUS Germanıae Princeps“ einbringt. Vgl Wıinke über das Verhältnis der iıntellektuellen
und der verteinernden Kultur Zur sıttlıchen, München 1802, 29 Anm Salat, Wınke)



zettelt durch Exjesuılten, ıne undurchsichtige Illumıinatenverfolgung Aaus. Viele Werlr-

den verdächtigt und VOT Gericht gestellt. All das geschieht Aaus panıscher ngst VOT

der Revolution.” ach der Entlassung Sailers und Zımmers und der Eınengung der
Lehrbefugnis Webers® versammeln sıch Studenten der Uniuversıität Dıllıngen
geheimen wissenschafrtlichen Gesprächen, Beratungen und 192 Vorlesungen
den ehemalıgen Musterschüler und Jjetzıgen Ptarrer 1m nahegelegenen Zusamzell, das
adurch Unrecht bald als „Zentrum des Iluminatısmus“ verruten 1St. Salat VOI -

nıcht blofß Studenten mıiıt verbotener Aufklärungsliteratur, ” selbst VCI-

öffentlicht auch AaNONYINC Artikel.® Im Juni 1795 überrascht ıhn ıne dem
Vorsıtz Mayers stehende Visıtationskommissıon, diıe dıe Bewohner VO  3 Zusam-
zell sechs Tage lang über ıhren Pftarrer aushört. Be1 diesem Überfall kann jedoch
nıchts Wesentliches Salat gefunden werden.

ach eıner Pause VO eLtwa sechs Wochen, in der auf Anraten einıger Freunde
eiınen Fluchtversuch unternımmt, aber gCHh seıner Mutter, Schwester und ehe-
malıgen Lehrer wiıeder umkehrt;,” wiırd Salat VO  — die „Inquisition“ nach Augsburg
zıtiert und in Zusamzell eın Pfarrvikar mıt dem Vermerk, da{fß sıch längere eıt
handle, eingestellt. In Augsburg wiırd VO:  - dem türstbischöflichen Kommissär
Röfßle verhört. Man stellt ıhm unzählıge Fragen, dıe, wI1ıe Salat ater erfährt, VO den
Exjesuiten 1n St. Salvator zusammengestellt worden waren.® Von iıhnen WAar der
Dıllınger Zöglıng schon vorher als Ketzer, Uluminat 68 und Freimaurer verdächtigt
worden. Dıie zweıtägıge Inquisıtion bringt die Haltlosigkeit der Anklagen zutage.“”
Salat ordert WAar die Bestrafung der Denunzıanten, wiırd ıhm jedoch keine
dere enugtuung zuteıl als schnelle Heimkehr. Zusätzlich „erlaubt“ INan ıhm, dem
Fürstbischof ıne Demutsbekundung übermiuitteln. Salat unterwirft sıch 1n ein-
tachen und allgemeınen Ausdrücken, verspricht Oß  > gelegentlich ıne lateinısche
Vesper halten. Das LUL aber L1UT großen Festtagen, und schliefßt regel-
mäfßıg deutsche Erläuterungen an.

Salat entgeht War der Amtsenthebung, aber diese „Inquisition“ hinterläißt eiınen
bitteren Nachgeschmack. Zu den Exjesuiten und folglich ZUr rage ıhrer Wieder-

61 Vgl Salat, Los x '
62 Salat wıdmet dem Bericht über die Maßregelung und Neuanstellung Saıilers und seiner

Getährten (1803) eın eigenes Bändchen: Dıie Aufklärung in Bayern 1M Kontrast mıiıt der Ver-
finsterung 1m ehemalıgen Hochstitte Augsburg, Deutschland 1803 Briete und Autsätze
gesammelt aUuUs verschıiıedenen Zeıitschriften, verbessert und mıiıt Zugaben bereichert) (Salat,
Aufklärung ın Bayern).

Vgl Salat, Los Al; Salat, Wahlverwandtschatt 196; terner Salat, Supernaturalismus 409
Anm., Salat, Schelling 2) 2721 Anm.

Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 285 Anm.; Salat behauptet, nıe „eıne lutherische Dogmatık
und dergleichen“ verkauit en. Vgl Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon, 229; terner
Salat, Supernaturalismus 409 Anm.

65 Vgl Salat, Los Dabeı bediente sıch der Anonymutät, weıl ıhm die Zensoren der

Exg'éesuıten VO: St. Salvator das Imprimatur nıcht gegeben hätten.
Vgl Salat, Denkwürdigkeıten 284 Anm.

6/ Vg Salat, Denkwürdigkeıten 282 $ Anm.
Vgl Permaneder, Annales 286
Vgl Salat, Supernaturalısmus 409 Anm. L)as geht uch AuUus$s den Akten 1M Diözesanarchıv

VO Augsburg hervor; vgl Pers 385
In einer eigenen Untersuchung wırd sıch der Autor mMi1t den 1im Diözesanarchiv Augsburg

befindlichen Inquisitionsakten auseinandersetzen.



zulassung kann keın sachlich-vernünftiges Verhältnis mehr erlangen.” Zur SaNZCHAngelegenheit emerkt s „Während denselben | Vısıtatıon und „Inquisition“] WAar
Salat]zulassung kann er kein sachlich-vernünftiges Verhältnis mehr erlangen.”' Zur ganzen  Angelegenheit bemerkt er: „Während denselben [Visitation und „Inquisition“] war  er [Salat] ... stets ... munter und ruhig gewesen. Aber nun, indem er über das Ganze  nachdachte, befiel ihn ... eine stille Trauer, selbst ein leiser Anfall von Melancholie  und Hypochondrie. Wie oft drängte sich ihm der Gedanke auf ...: Zu leben in einem  Lande und Stande, wo der Mensch sein Menschenrecht verloren, wo er keine Nacht  vor einem neuen Überfall sicher ist. Welch ein Los!“ ”7  Wissenschaftliche Bildung und Aufklärung junger Leute betreibt Salat auch nach  diesen Vorfällen unerschrocken weiter,”” aber die Verdächtigung der Mitgliedschaft  im Illuminatenorden macht ihm noch viel zu schaffen.”“ Dennoch bleibt ihm diese  Zeit „unvergeßlich und besonders denkwürdig ...: weil er dergestalt zur echten wis-  « 75  senschaftlichen Bildung und Aufklärung ... junger Männer beitragen konnte  .  3. Leidenschaftliches Eintreten für die Freiheit des Denkens  Salat beginnt seine Schrift „Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren“ (1797) mit  der apodiktischen Feststellung: „Wir sind zur Aufklärung bestimmt!“ Begründung:  „Eben darin, daß wir mit der Anlage zur Erkenntnis der Wahrheit begabt, ... [aber]  mit mancherlei Vorurteilen, ... Irrtümern, mit Wahn und Täuschung ... befangen  sind, ... liegt der Grund unseres Berufes zur Aufklärung.“’° Für Salat klingt schon  das Wort Aufklärung „besonders schön und zugleich bedeutend“.”” Man braucht es,  weil sich manche an ihm stoßen, nicht durch ein anderes zu ersetzen. Gewiß, es ist  zu manchem Plunder mißbraucht worden. Das erfordert aber nur eine Änderung der  Art und Weise, nicht der Sache und des Wortes. Der Ruf nach Aufklärung kommt  nicht bloß aus der Natur des Menschen, sondern auch aus dem „Willen der  Gottheit“.’®  Der Aufklärer erkennt „Mängel des Gegenwärtigen“ und bemüht sich um „Vor-  stellungen des Besseren“. Er ist in Gefahr, weil er so sehr Feind der gegenwärtigen  S Vgl. alle Schriften Salats, die von „Obskurantismus“ handeln.  7? Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 231.  ” V3l. Salat, Aufklärung in Bayern 139 f.  7* Vgl. Salat, Aufklärung in Bayern. Sicherlich ist Salat vom sittlichen Ideal der Illuminaten  eingenommen, aber eine Mitgliedschaft in diesem Geheimbund ist nicht nachweisbar. Er  behauptet wiederholt, nie dem „Orden“ angehört zu haben. Außerdem wird er von den  Illuminaten selbst nie als Mitglied angesehen. Dennoch wird er gelegentlich von seinen Fein-  den, ja selbst von Sailer und Zimmer, als Illuminat abgestempelt. Vgl. Salat, Kampf 12 f. Da ver-  schiedene Autoren nur repetieren, was Lexika voneinander abschreiben, ist der Vorwurf des  Illuminatentums bis heute an Salat haften geblieben. So wird er selbst im neuen Handbuch der  bayerischen Geschichte als Illuminat gebrandmarkt. Vgl. Bd. 4/2. München 1975, 916. Vgl.  dagegen Salat, Schelling 1, 4; Zum Besten der deutschen Kritik und Philosophie. Zwei denk-  würdige Tatsachen mit Erläuterungen und Beilagen, nebst Folgendem: Die Identitätslehre in  Bayern, und: Über die Ansichten einer geistreichen Französin von der deutschen Philosophie,  Landshut 1815, 20 Anm (= Kritik).  75 Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 229.  76 Salat, Gefahren 1.  77 Salat, Gefahren. Der anonyme Rezensent in KANIL (Critisches Archiv der neuesten Juri-  dischen Litteratur und Rechtspflege in Teutschland/Tübingen 1801-1810) macht sich lustig  über den Ausdruck „schönes Klingen“.  7® Vgl. Salat, Gefahren 2.164.  88zulassung kann er kein sachlich-vernünftiges Verhältnis mehr erlangen.”' Zur ganzen  Angelegenheit bemerkt er: „Während denselben [Visitation und „Inquisition“] war  er [Salat] ... stets ... munter und ruhig gewesen. Aber nun, indem er über das Ganze  nachdachte, befiel ihn ... eine stille Trauer, selbst ein leiser Anfall von Melancholie  und Hypochondrie. Wie oft drängte sich ihm der Gedanke auf ...: Zu leben in einem  Lande und Stande, wo der Mensch sein Menschenrecht verloren, wo er keine Nacht  vor einem neuen Überfall sicher ist. Welch ein Los!“ ”7  Wissenschaftliche Bildung und Aufklärung junger Leute betreibt Salat auch nach  diesen Vorfällen unerschrocken weiter,”” aber die Verdächtigung der Mitgliedschaft  im Illuminatenorden macht ihm noch viel zu schaffen.”“ Dennoch bleibt ihm diese  Zeit „unvergeßlich und besonders denkwürdig ...: weil er dergestalt zur echten wis-  « 75  senschaftlichen Bildung und Aufklärung ... junger Männer beitragen konnte  .  3. Leidenschaftliches Eintreten für die Freiheit des Denkens  Salat beginnt seine Schrift „Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren“ (1797) mit  der apodiktischen Feststellung: „Wir sind zur Aufklärung bestimmt!“ Begründung:  „Eben darin, daß wir mit der Anlage zur Erkenntnis der Wahrheit begabt, ... [aber]  mit mancherlei Vorurteilen, ... Irrtümern, mit Wahn und Täuschung ... befangen  sind, ... liegt der Grund unseres Berufes zur Aufklärung.“’° Für Salat klingt schon  das Wort Aufklärung „besonders schön und zugleich bedeutend“.”” Man braucht es,  weil sich manche an ihm stoßen, nicht durch ein anderes zu ersetzen. Gewiß, es ist  zu manchem Plunder mißbraucht worden. Das erfordert aber nur eine Änderung der  Art und Weise, nicht der Sache und des Wortes. Der Ruf nach Aufklärung kommt  nicht bloß aus der Natur des Menschen, sondern auch aus dem „Willen der  Gottheit“.’®  Der Aufklärer erkennt „Mängel des Gegenwärtigen“ und bemüht sich um „Vor-  stellungen des Besseren“. Er ist in Gefahr, weil er so sehr Feind der gegenwärtigen  S Vgl. alle Schriften Salats, die von „Obskurantismus“ handeln.  7? Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 231.  ” V3l. Salat, Aufklärung in Bayern 139 f.  7* Vgl. Salat, Aufklärung in Bayern. Sicherlich ist Salat vom sittlichen Ideal der Illuminaten  eingenommen, aber eine Mitgliedschaft in diesem Geheimbund ist nicht nachweisbar. Er  behauptet wiederholt, nie dem „Orden“ angehört zu haben. Außerdem wird er von den  Illuminaten selbst nie als Mitglied angesehen. Dennoch wird er gelegentlich von seinen Fein-  den, ja selbst von Sailer und Zimmer, als Illuminat abgestempelt. Vgl. Salat, Kampf 12 f. Da ver-  schiedene Autoren nur repetieren, was Lexika voneinander abschreiben, ist der Vorwurf des  Illuminatentums bis heute an Salat haften geblieben. So wird er selbst im neuen Handbuch der  bayerischen Geschichte als Illuminat gebrandmarkt. Vgl. Bd. 4/2. München 1975, 916. Vgl.  dagegen Salat, Schelling 1, 4; Zum Besten der deutschen Kritik und Philosophie. Zwei denk-  würdige Tatsachen mit Erläuterungen und Beilagen, nebst Folgendem: Die Identitätslehre in  Bayern, und: Über die Ansichten einer geistreichen Französin von der deutschen Philosophie,  Landshut 1815, 20 Anm (= Kritik).  75 Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 229.  76 Salat, Gefahren 1.  77 Salat, Gefahren. Der anonyme Rezensent in KANIL (Critisches Archiv der neuesten Juri-  dischen Litteratur und Rechtspflege in Teutschland/Tübingen 1801-1810) macht sich lustig  über den Ausdruck „schönes Klingen“.  7® Vgl. Salat, Gefahren 2.164.  88munter und ruhig SCWESCH. ber NUnN, ındem über das (Janze

nachdachte, betiel ıhzulassung kann er kein sachlich-vernünftiges Verhältnis mehr erlangen.”' Zur ganzen  Angelegenheit bemerkt er: „Während denselben [Visitation und „Inquisition“] war  er [Salat] ... stets ... munter und ruhig gewesen. Aber nun, indem er über das Ganze  nachdachte, befiel ihn ... eine stille Trauer, selbst ein leiser Anfall von Melancholie  und Hypochondrie. Wie oft drängte sich ihm der Gedanke auf ...: Zu leben in einem  Lande und Stande, wo der Mensch sein Menschenrecht verloren, wo er keine Nacht  vor einem neuen Überfall sicher ist. Welch ein Los!“ ”7  Wissenschaftliche Bildung und Aufklärung junger Leute betreibt Salat auch nach  diesen Vorfällen unerschrocken weiter,”” aber die Verdächtigung der Mitgliedschaft  im Illuminatenorden macht ihm noch viel zu schaffen.”“ Dennoch bleibt ihm diese  Zeit „unvergeßlich und besonders denkwürdig ...: weil er dergestalt zur echten wis-  « 75  senschaftlichen Bildung und Aufklärung ... junger Männer beitragen konnte  .  3. Leidenschaftliches Eintreten für die Freiheit des Denkens  Salat beginnt seine Schrift „Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren“ (1797) mit  der apodiktischen Feststellung: „Wir sind zur Aufklärung bestimmt!“ Begründung:  „Eben darin, daß wir mit der Anlage zur Erkenntnis der Wahrheit begabt, ... [aber]  mit mancherlei Vorurteilen, ... Irrtümern, mit Wahn und Täuschung ... befangen  sind, ... liegt der Grund unseres Berufes zur Aufklärung.“’° Für Salat klingt schon  das Wort Aufklärung „besonders schön und zugleich bedeutend“.”” Man braucht es,  weil sich manche an ihm stoßen, nicht durch ein anderes zu ersetzen. Gewiß, es ist  zu manchem Plunder mißbraucht worden. Das erfordert aber nur eine Änderung der  Art und Weise, nicht der Sache und des Wortes. Der Ruf nach Aufklärung kommt  nicht bloß aus der Natur des Menschen, sondern auch aus dem „Willen der  Gottheit“.’®  Der Aufklärer erkennt „Mängel des Gegenwärtigen“ und bemüht sich um „Vor-  stellungen des Besseren“. Er ist in Gefahr, weil er so sehr Feind der gegenwärtigen  S Vgl. alle Schriften Salats, die von „Obskurantismus“ handeln.  7? Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 231.  ” V3l. Salat, Aufklärung in Bayern 139 f.  7* Vgl. Salat, Aufklärung in Bayern. Sicherlich ist Salat vom sittlichen Ideal der Illuminaten  eingenommen, aber eine Mitgliedschaft in diesem Geheimbund ist nicht nachweisbar. Er  behauptet wiederholt, nie dem „Orden“ angehört zu haben. Außerdem wird er von den  Illuminaten selbst nie als Mitglied angesehen. Dennoch wird er gelegentlich von seinen Fein-  den, ja selbst von Sailer und Zimmer, als Illuminat abgestempelt. Vgl. Salat, Kampf 12 f. Da ver-  schiedene Autoren nur repetieren, was Lexika voneinander abschreiben, ist der Vorwurf des  Illuminatentums bis heute an Salat haften geblieben. So wird er selbst im neuen Handbuch der  bayerischen Geschichte als Illuminat gebrandmarkt. Vgl. Bd. 4/2. München 1975, 916. Vgl.  dagegen Salat, Schelling 1, 4; Zum Besten der deutschen Kritik und Philosophie. Zwei denk-  würdige Tatsachen mit Erläuterungen und Beilagen, nebst Folgendem: Die Identitätslehre in  Bayern, und: Über die Ansichten einer geistreichen Französin von der deutschen Philosophie,  Landshut 1815, 20 Anm (= Kritik).  75 Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 229.  76 Salat, Gefahren 1.  77 Salat, Gefahren. Der anonyme Rezensent in KANIL (Critisches Archiv der neuesten Juri-  dischen Litteratur und Rechtspflege in Teutschland/Tübingen 1801-1810) macht sich lustig  über den Ausdruck „schönes Klingen“.  7® Vgl. Salat, Gefahren 2.164.  88ıne stille Trauer, selbst eın leiser Antall VO  - Melancholie
und Hypochondrie. Wıe oft drängte sıch ıhm der Gedanke aufzulassung kann er kein sachlich-vernünftiges Verhältnis mehr erlangen.”' Zur ganzen  Angelegenheit bemerkt er: „Während denselben [Visitation und „Inquisition“] war  er [Salat] ... stets ... munter und ruhig gewesen. Aber nun, indem er über das Ganze  nachdachte, befiel ihn ... eine stille Trauer, selbst ein leiser Anfall von Melancholie  und Hypochondrie. Wie oft drängte sich ihm der Gedanke auf ...: Zu leben in einem  Lande und Stande, wo der Mensch sein Menschenrecht verloren, wo er keine Nacht  vor einem neuen Überfall sicher ist. Welch ein Los!“ ”7  Wissenschaftliche Bildung und Aufklärung junger Leute betreibt Salat auch nach  diesen Vorfällen unerschrocken weiter,”” aber die Verdächtigung der Mitgliedschaft  im Illuminatenorden macht ihm noch viel zu schaffen.”“ Dennoch bleibt ihm diese  Zeit „unvergeßlich und besonders denkwürdig ...: weil er dergestalt zur echten wis-  « 75  senschaftlichen Bildung und Aufklärung ... junger Männer beitragen konnte  .  3. Leidenschaftliches Eintreten für die Freiheit des Denkens  Salat beginnt seine Schrift „Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren“ (1797) mit  der apodiktischen Feststellung: „Wir sind zur Aufklärung bestimmt!“ Begründung:  „Eben darin, daß wir mit der Anlage zur Erkenntnis der Wahrheit begabt, ... [aber]  mit mancherlei Vorurteilen, ... Irrtümern, mit Wahn und Täuschung ... befangen  sind, ... liegt der Grund unseres Berufes zur Aufklärung.“’° Für Salat klingt schon  das Wort Aufklärung „besonders schön und zugleich bedeutend“.”” Man braucht es,  weil sich manche an ihm stoßen, nicht durch ein anderes zu ersetzen. Gewiß, es ist  zu manchem Plunder mißbraucht worden. Das erfordert aber nur eine Änderung der  Art und Weise, nicht der Sache und des Wortes. Der Ruf nach Aufklärung kommt  nicht bloß aus der Natur des Menschen, sondern auch aus dem „Willen der  Gottheit“.’®  Der Aufklärer erkennt „Mängel des Gegenwärtigen“ und bemüht sich um „Vor-  stellungen des Besseren“. Er ist in Gefahr, weil er so sehr Feind der gegenwärtigen  S Vgl. alle Schriften Salats, die von „Obskurantismus“ handeln.  7? Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 231.  ” V3l. Salat, Aufklärung in Bayern 139 f.  7* Vgl. Salat, Aufklärung in Bayern. Sicherlich ist Salat vom sittlichen Ideal der Illuminaten  eingenommen, aber eine Mitgliedschaft in diesem Geheimbund ist nicht nachweisbar. Er  behauptet wiederholt, nie dem „Orden“ angehört zu haben. Außerdem wird er von den  Illuminaten selbst nie als Mitglied angesehen. Dennoch wird er gelegentlich von seinen Fein-  den, ja selbst von Sailer und Zimmer, als Illuminat abgestempelt. Vgl. Salat, Kampf 12 f. Da ver-  schiedene Autoren nur repetieren, was Lexika voneinander abschreiben, ist der Vorwurf des  Illuminatentums bis heute an Salat haften geblieben. So wird er selbst im neuen Handbuch der  bayerischen Geschichte als Illuminat gebrandmarkt. Vgl. Bd. 4/2. München 1975, 916. Vgl.  dagegen Salat, Schelling 1, 4; Zum Besten der deutschen Kritik und Philosophie. Zwei denk-  würdige Tatsachen mit Erläuterungen und Beilagen, nebst Folgendem: Die Identitätslehre in  Bayern, und: Über die Ansichten einer geistreichen Französin von der deutschen Philosophie,  Landshut 1815, 20 Anm (= Kritik).  75 Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 229.  76 Salat, Gefahren 1.  77 Salat, Gefahren. Der anonyme Rezensent in KANIL (Critisches Archiv der neuesten Juri-  dischen Litteratur und Rechtspflege in Teutschland/Tübingen 1801-1810) macht sich lustig  über den Ausdruck „schönes Klingen“.  7® Vgl. Salat, Gefahren 2.164.  88Zu leben iın einem
Lande und Stande, der Mensch seın Menschenrecht verloren, keine Nacht
VOr eiınem Überfall sıcher 1St. Welch eın Los!“

Wıssenschaftliche Bıldung und Aufklärung Junger Leute betreibt Salat auch nach
diesen Vortfällen unerschrocken weiter, ” aber die Verdächtigung der Mitgliedschaft1mM Iluminatenorden macht ıhm noch viel schaffen.”* Dennoch bleibt ıhm diese
eıt „unvergeßslich und besonders denkwürdigzulassung kann er kein sachlich-vernünftiges Verhältnis mehr erlangen.”' Zur ganzen  Angelegenheit bemerkt er: „Während denselben [Visitation und „Inquisition“] war  er [Salat] ... stets ... munter und ruhig gewesen. Aber nun, indem er über das Ganze  nachdachte, befiel ihn ... eine stille Trauer, selbst ein leiser Anfall von Melancholie  und Hypochondrie. Wie oft drängte sich ihm der Gedanke auf ...: Zu leben in einem  Lande und Stande, wo der Mensch sein Menschenrecht verloren, wo er keine Nacht  vor einem neuen Überfall sicher ist. Welch ein Los!“ ”7  Wissenschaftliche Bildung und Aufklärung junger Leute betreibt Salat auch nach  diesen Vorfällen unerschrocken weiter,”” aber die Verdächtigung der Mitgliedschaft  im Illuminatenorden macht ihm noch viel zu schaffen.”“ Dennoch bleibt ihm diese  Zeit „unvergeßlich und besonders denkwürdig ...: weil er dergestalt zur echten wis-  « 75  senschaftlichen Bildung und Aufklärung ... junger Männer beitragen konnte  .  3. Leidenschaftliches Eintreten für die Freiheit des Denkens  Salat beginnt seine Schrift „Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren“ (1797) mit  der apodiktischen Feststellung: „Wir sind zur Aufklärung bestimmt!“ Begründung:  „Eben darin, daß wir mit der Anlage zur Erkenntnis der Wahrheit begabt, ... [aber]  mit mancherlei Vorurteilen, ... Irrtümern, mit Wahn und Täuschung ... befangen  sind, ... liegt der Grund unseres Berufes zur Aufklärung.“’° Für Salat klingt schon  das Wort Aufklärung „besonders schön und zugleich bedeutend“.”” Man braucht es,  weil sich manche an ihm stoßen, nicht durch ein anderes zu ersetzen. Gewiß, es ist  zu manchem Plunder mißbraucht worden. Das erfordert aber nur eine Änderung der  Art und Weise, nicht der Sache und des Wortes. Der Ruf nach Aufklärung kommt  nicht bloß aus der Natur des Menschen, sondern auch aus dem „Willen der  Gottheit“.’®  Der Aufklärer erkennt „Mängel des Gegenwärtigen“ und bemüht sich um „Vor-  stellungen des Besseren“. Er ist in Gefahr, weil er so sehr Feind der gegenwärtigen  S Vgl. alle Schriften Salats, die von „Obskurantismus“ handeln.  7? Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 231.  ” V3l. Salat, Aufklärung in Bayern 139 f.  7* Vgl. Salat, Aufklärung in Bayern. Sicherlich ist Salat vom sittlichen Ideal der Illuminaten  eingenommen, aber eine Mitgliedschaft in diesem Geheimbund ist nicht nachweisbar. Er  behauptet wiederholt, nie dem „Orden“ angehört zu haben. Außerdem wird er von den  Illuminaten selbst nie als Mitglied angesehen. Dennoch wird er gelegentlich von seinen Fein-  den, ja selbst von Sailer und Zimmer, als Illuminat abgestempelt. Vgl. Salat, Kampf 12 f. Da ver-  schiedene Autoren nur repetieren, was Lexika voneinander abschreiben, ist der Vorwurf des  Illuminatentums bis heute an Salat haften geblieben. So wird er selbst im neuen Handbuch der  bayerischen Geschichte als Illuminat gebrandmarkt. Vgl. Bd. 4/2. München 1975, 916. Vgl.  dagegen Salat, Schelling 1, 4; Zum Besten der deutschen Kritik und Philosophie. Zwei denk-  würdige Tatsachen mit Erläuterungen und Beilagen, nebst Folgendem: Die Identitätslehre in  Bayern, und: Über die Ansichten einer geistreichen Französin von der deutschen Philosophie,  Landshut 1815, 20 Anm (= Kritik).  75 Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 229.  76 Salat, Gefahren 1.  77 Salat, Gefahren. Der anonyme Rezensent in KANIL (Critisches Archiv der neuesten Juri-  dischen Litteratur und Rechtspflege in Teutschland/Tübingen 1801-1810) macht sich lustig  über den Ausdruck „schönes Klingen“.  7® Vgl. Salat, Gefahren 2.164.  88weıl dergestalt ZuUur echten WI1S-
senschatftlichen Bıldung und Aufklärungzulassung kann er kein sachlich-vernünftiges Verhältnis mehr erlangen.”' Zur ganzen  Angelegenheit bemerkt er: „Während denselben [Visitation und „Inquisition“] war  er [Salat] ... stets ... munter und ruhig gewesen. Aber nun, indem er über das Ganze  nachdachte, befiel ihn ... eine stille Trauer, selbst ein leiser Anfall von Melancholie  und Hypochondrie. Wie oft drängte sich ihm der Gedanke auf ...: Zu leben in einem  Lande und Stande, wo der Mensch sein Menschenrecht verloren, wo er keine Nacht  vor einem neuen Überfall sicher ist. Welch ein Los!“ ”7  Wissenschaftliche Bildung und Aufklärung junger Leute betreibt Salat auch nach  diesen Vorfällen unerschrocken weiter,”” aber die Verdächtigung der Mitgliedschaft  im Illuminatenorden macht ihm noch viel zu schaffen.”“ Dennoch bleibt ihm diese  Zeit „unvergeßlich und besonders denkwürdig ...: weil er dergestalt zur echten wis-  « 75  senschaftlichen Bildung und Aufklärung ... junger Männer beitragen konnte  .  3. Leidenschaftliches Eintreten für die Freiheit des Denkens  Salat beginnt seine Schrift „Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren“ (1797) mit  der apodiktischen Feststellung: „Wir sind zur Aufklärung bestimmt!“ Begründung:  „Eben darin, daß wir mit der Anlage zur Erkenntnis der Wahrheit begabt, ... [aber]  mit mancherlei Vorurteilen, ... Irrtümern, mit Wahn und Täuschung ... befangen  sind, ... liegt der Grund unseres Berufes zur Aufklärung.“’° Für Salat klingt schon  das Wort Aufklärung „besonders schön und zugleich bedeutend“.”” Man braucht es,  weil sich manche an ihm stoßen, nicht durch ein anderes zu ersetzen. Gewiß, es ist  zu manchem Plunder mißbraucht worden. Das erfordert aber nur eine Änderung der  Art und Weise, nicht der Sache und des Wortes. Der Ruf nach Aufklärung kommt  nicht bloß aus der Natur des Menschen, sondern auch aus dem „Willen der  Gottheit“.’®  Der Aufklärer erkennt „Mängel des Gegenwärtigen“ und bemüht sich um „Vor-  stellungen des Besseren“. Er ist in Gefahr, weil er so sehr Feind der gegenwärtigen  S Vgl. alle Schriften Salats, die von „Obskurantismus“ handeln.  7? Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 231.  ” V3l. Salat, Aufklärung in Bayern 139 f.  7* Vgl. Salat, Aufklärung in Bayern. Sicherlich ist Salat vom sittlichen Ideal der Illuminaten  eingenommen, aber eine Mitgliedschaft in diesem Geheimbund ist nicht nachweisbar. Er  behauptet wiederholt, nie dem „Orden“ angehört zu haben. Außerdem wird er von den  Illuminaten selbst nie als Mitglied angesehen. Dennoch wird er gelegentlich von seinen Fein-  den, ja selbst von Sailer und Zimmer, als Illuminat abgestempelt. Vgl. Salat, Kampf 12 f. Da ver-  schiedene Autoren nur repetieren, was Lexika voneinander abschreiben, ist der Vorwurf des  Illuminatentums bis heute an Salat haften geblieben. So wird er selbst im neuen Handbuch der  bayerischen Geschichte als Illuminat gebrandmarkt. Vgl. Bd. 4/2. München 1975, 916. Vgl.  dagegen Salat, Schelling 1, 4; Zum Besten der deutschen Kritik und Philosophie. Zwei denk-  würdige Tatsachen mit Erläuterungen und Beilagen, nebst Folgendem: Die Identitätslehre in  Bayern, und: Über die Ansichten einer geistreichen Französin von der deutschen Philosophie,  Landshut 1815, 20 Anm (= Kritik).  75 Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 229.  76 Salat, Gefahren 1.  77 Salat, Gefahren. Der anonyme Rezensent in KANIL (Critisches Archiv der neuesten Juri-  dischen Litteratur und Rechtspflege in Teutschland/Tübingen 1801-1810) macht sich lustig  über den Ausdruck „schönes Klingen“.  7® Vgl. Salat, Gefahren 2.164.  88Junger Männer beitragen konnte

Leidenschaftliches FEiıintreten für die Freiheit des Denkens
Salat beginnt seıne Schrift „Auch die Aufklärung hat ıhre Getahren“ (1797) mıt

der apodıktischen Feststellung: ır sınd Zur Aufklärung bestimmt!“ Begründung:„Eben darın, dafß WIr mıiıt der Anlage Zur Erkenntnis der Wahrheit begabt,zulassung kann er kein sachlich-vernünftiges Verhältnis mehr erlangen.”' Zur ganzen  Angelegenheit bemerkt er: „Während denselben [Visitation und „Inquisition“] war  er [Salat] ... stets ... munter und ruhig gewesen. Aber nun, indem er über das Ganze  nachdachte, befiel ihn ... eine stille Trauer, selbst ein leiser Anfall von Melancholie  und Hypochondrie. Wie oft drängte sich ihm der Gedanke auf ...: Zu leben in einem  Lande und Stande, wo der Mensch sein Menschenrecht verloren, wo er keine Nacht  vor einem neuen Überfall sicher ist. Welch ein Los!“ ”7  Wissenschaftliche Bildung und Aufklärung junger Leute betreibt Salat auch nach  diesen Vorfällen unerschrocken weiter,”” aber die Verdächtigung der Mitgliedschaft  im Illuminatenorden macht ihm noch viel zu schaffen.”“ Dennoch bleibt ihm diese  Zeit „unvergeßlich und besonders denkwürdig ...: weil er dergestalt zur echten wis-  « 75  senschaftlichen Bildung und Aufklärung ... junger Männer beitragen konnte  .  3. Leidenschaftliches Eintreten für die Freiheit des Denkens  Salat beginnt seine Schrift „Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren“ (1797) mit  der apodiktischen Feststellung: „Wir sind zur Aufklärung bestimmt!“ Begründung:  „Eben darin, daß wir mit der Anlage zur Erkenntnis der Wahrheit begabt, ... [aber]  mit mancherlei Vorurteilen, ... Irrtümern, mit Wahn und Täuschung ... befangen  sind, ... liegt der Grund unseres Berufes zur Aufklärung.“’° Für Salat klingt schon  das Wort Aufklärung „besonders schön und zugleich bedeutend“.”” Man braucht es,  weil sich manche an ihm stoßen, nicht durch ein anderes zu ersetzen. Gewiß, es ist  zu manchem Plunder mißbraucht worden. Das erfordert aber nur eine Änderung der  Art und Weise, nicht der Sache und des Wortes. Der Ruf nach Aufklärung kommt  nicht bloß aus der Natur des Menschen, sondern auch aus dem „Willen der  Gottheit“.’®  Der Aufklärer erkennt „Mängel des Gegenwärtigen“ und bemüht sich um „Vor-  stellungen des Besseren“. Er ist in Gefahr, weil er so sehr Feind der gegenwärtigen  S Vgl. alle Schriften Salats, die von „Obskurantismus“ handeln.  7? Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 231.  ” V3l. Salat, Aufklärung in Bayern 139 f.  7* Vgl. Salat, Aufklärung in Bayern. Sicherlich ist Salat vom sittlichen Ideal der Illuminaten  eingenommen, aber eine Mitgliedschaft in diesem Geheimbund ist nicht nachweisbar. Er  behauptet wiederholt, nie dem „Orden“ angehört zu haben. Außerdem wird er von den  Illuminaten selbst nie als Mitglied angesehen. Dennoch wird er gelegentlich von seinen Fein-  den, ja selbst von Sailer und Zimmer, als Illuminat abgestempelt. Vgl. Salat, Kampf 12 f. Da ver-  schiedene Autoren nur repetieren, was Lexika voneinander abschreiben, ist der Vorwurf des  Illuminatentums bis heute an Salat haften geblieben. So wird er selbst im neuen Handbuch der  bayerischen Geschichte als Illuminat gebrandmarkt. Vgl. Bd. 4/2. München 1975, 916. Vgl.  dagegen Salat, Schelling 1, 4; Zum Besten der deutschen Kritik und Philosophie. Zwei denk-  würdige Tatsachen mit Erläuterungen und Beilagen, nebst Folgendem: Die Identitätslehre in  Bayern, und: Über die Ansichten einer geistreichen Französin von der deutschen Philosophie,  Landshut 1815, 20 Anm (= Kritik).  75 Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 229.  76 Salat, Gefahren 1.  77 Salat, Gefahren. Der anonyme Rezensent in KANIL (Critisches Archiv der neuesten Juri-  dischen Litteratur und Rechtspflege in Teutschland/Tübingen 1801-1810) macht sich lustig  über den Ausdruck „schönes Klingen“.  7® Vgl. Salat, Gefahren 2.164.  88[aber]
mıt mancherle; Vorurteılen, Irrtümern, mıiıt Wıahn und Täuschungzulassung kann er kein sachlich-vernünftiges Verhältnis mehr erlangen.”' Zur ganzen  Angelegenheit bemerkt er: „Während denselben [Visitation und „Inquisition“] war  er [Salat] ... stets ... munter und ruhig gewesen. Aber nun, indem er über das Ganze  nachdachte, befiel ihn ... eine stille Trauer, selbst ein leiser Anfall von Melancholie  und Hypochondrie. Wie oft drängte sich ihm der Gedanke auf ...: Zu leben in einem  Lande und Stande, wo der Mensch sein Menschenrecht verloren, wo er keine Nacht  vor einem neuen Überfall sicher ist. Welch ein Los!“ ”7  Wissenschaftliche Bildung und Aufklärung junger Leute betreibt Salat auch nach  diesen Vorfällen unerschrocken weiter,”” aber die Verdächtigung der Mitgliedschaft  im Illuminatenorden macht ihm noch viel zu schaffen.”“ Dennoch bleibt ihm diese  Zeit „unvergeßlich und besonders denkwürdig ...: weil er dergestalt zur echten wis-  « 75  senschaftlichen Bildung und Aufklärung ... junger Männer beitragen konnte  .  3. Leidenschaftliches Eintreten für die Freiheit des Denkens  Salat beginnt seine Schrift „Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren“ (1797) mit  der apodiktischen Feststellung: „Wir sind zur Aufklärung bestimmt!“ Begründung:  „Eben darin, daß wir mit der Anlage zur Erkenntnis der Wahrheit begabt, ... [aber]  mit mancherlei Vorurteilen, ... Irrtümern, mit Wahn und Täuschung ... befangen  sind, ... liegt der Grund unseres Berufes zur Aufklärung.“’° Für Salat klingt schon  das Wort Aufklärung „besonders schön und zugleich bedeutend“.”” Man braucht es,  weil sich manche an ihm stoßen, nicht durch ein anderes zu ersetzen. Gewiß, es ist  zu manchem Plunder mißbraucht worden. Das erfordert aber nur eine Änderung der  Art und Weise, nicht der Sache und des Wortes. Der Ruf nach Aufklärung kommt  nicht bloß aus der Natur des Menschen, sondern auch aus dem „Willen der  Gottheit“.’®  Der Aufklärer erkennt „Mängel des Gegenwärtigen“ und bemüht sich um „Vor-  stellungen des Besseren“. Er ist in Gefahr, weil er so sehr Feind der gegenwärtigen  S Vgl. alle Schriften Salats, die von „Obskurantismus“ handeln.  7? Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 231.  ” V3l. Salat, Aufklärung in Bayern 139 f.  7* Vgl. Salat, Aufklärung in Bayern. Sicherlich ist Salat vom sittlichen Ideal der Illuminaten  eingenommen, aber eine Mitgliedschaft in diesem Geheimbund ist nicht nachweisbar. Er  behauptet wiederholt, nie dem „Orden“ angehört zu haben. Außerdem wird er von den  Illuminaten selbst nie als Mitglied angesehen. Dennoch wird er gelegentlich von seinen Fein-  den, ja selbst von Sailer und Zimmer, als Illuminat abgestempelt. Vgl. Salat, Kampf 12 f. Da ver-  schiedene Autoren nur repetieren, was Lexika voneinander abschreiben, ist der Vorwurf des  Illuminatentums bis heute an Salat haften geblieben. So wird er selbst im neuen Handbuch der  bayerischen Geschichte als Illuminat gebrandmarkt. Vgl. Bd. 4/2. München 1975, 916. Vgl.  dagegen Salat, Schelling 1, 4; Zum Besten der deutschen Kritik und Philosophie. Zwei denk-  würdige Tatsachen mit Erläuterungen und Beilagen, nebst Folgendem: Die Identitätslehre in  Bayern, und: Über die Ansichten einer geistreichen Französin von der deutschen Philosophie,  Landshut 1815, 20 Anm (= Kritik).  75 Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 229.  76 Salat, Gefahren 1.  77 Salat, Gefahren. Der anonyme Rezensent in KANIL (Critisches Archiv der neuesten Juri-  dischen Litteratur und Rechtspflege in Teutschland/Tübingen 1801-1810) macht sich lustig  über den Ausdruck „schönes Klingen“.  7® Vgl. Salat, Gefahren 2.164.  88befangensınd,zulassung kann er kein sachlich-vernünftiges Verhältnis mehr erlangen.”' Zur ganzen  Angelegenheit bemerkt er: „Während denselben [Visitation und „Inquisition“] war  er [Salat] ... stets ... munter und ruhig gewesen. Aber nun, indem er über das Ganze  nachdachte, befiel ihn ... eine stille Trauer, selbst ein leiser Anfall von Melancholie  und Hypochondrie. Wie oft drängte sich ihm der Gedanke auf ...: Zu leben in einem  Lande und Stande, wo der Mensch sein Menschenrecht verloren, wo er keine Nacht  vor einem neuen Überfall sicher ist. Welch ein Los!“ ”7  Wissenschaftliche Bildung und Aufklärung junger Leute betreibt Salat auch nach  diesen Vorfällen unerschrocken weiter,”” aber die Verdächtigung der Mitgliedschaft  im Illuminatenorden macht ihm noch viel zu schaffen.”“ Dennoch bleibt ihm diese  Zeit „unvergeßlich und besonders denkwürdig ...: weil er dergestalt zur echten wis-  « 75  senschaftlichen Bildung und Aufklärung ... junger Männer beitragen konnte  .  3. Leidenschaftliches Eintreten für die Freiheit des Denkens  Salat beginnt seine Schrift „Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren“ (1797) mit  der apodiktischen Feststellung: „Wir sind zur Aufklärung bestimmt!“ Begründung:  „Eben darin, daß wir mit der Anlage zur Erkenntnis der Wahrheit begabt, ... [aber]  mit mancherlei Vorurteilen, ... Irrtümern, mit Wahn und Täuschung ... befangen  sind, ... liegt der Grund unseres Berufes zur Aufklärung.“’° Für Salat klingt schon  das Wort Aufklärung „besonders schön und zugleich bedeutend“.”” Man braucht es,  weil sich manche an ihm stoßen, nicht durch ein anderes zu ersetzen. Gewiß, es ist  zu manchem Plunder mißbraucht worden. Das erfordert aber nur eine Änderung der  Art und Weise, nicht der Sache und des Wortes. Der Ruf nach Aufklärung kommt  nicht bloß aus der Natur des Menschen, sondern auch aus dem „Willen der  Gottheit“.’®  Der Aufklärer erkennt „Mängel des Gegenwärtigen“ und bemüht sich um „Vor-  stellungen des Besseren“. Er ist in Gefahr, weil er so sehr Feind der gegenwärtigen  S Vgl. alle Schriften Salats, die von „Obskurantismus“ handeln.  7? Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 231.  ” V3l. Salat, Aufklärung in Bayern 139 f.  7* Vgl. Salat, Aufklärung in Bayern. Sicherlich ist Salat vom sittlichen Ideal der Illuminaten  eingenommen, aber eine Mitgliedschaft in diesem Geheimbund ist nicht nachweisbar. Er  behauptet wiederholt, nie dem „Orden“ angehört zu haben. Außerdem wird er von den  Illuminaten selbst nie als Mitglied angesehen. Dennoch wird er gelegentlich von seinen Fein-  den, ja selbst von Sailer und Zimmer, als Illuminat abgestempelt. Vgl. Salat, Kampf 12 f. Da ver-  schiedene Autoren nur repetieren, was Lexika voneinander abschreiben, ist der Vorwurf des  Illuminatentums bis heute an Salat haften geblieben. So wird er selbst im neuen Handbuch der  bayerischen Geschichte als Illuminat gebrandmarkt. Vgl. Bd. 4/2. München 1975, 916. Vgl.  dagegen Salat, Schelling 1, 4; Zum Besten der deutschen Kritik und Philosophie. Zwei denk-  würdige Tatsachen mit Erläuterungen und Beilagen, nebst Folgendem: Die Identitätslehre in  Bayern, und: Über die Ansichten einer geistreichen Französin von der deutschen Philosophie,  Landshut 1815, 20 Anm (= Kritik).  75 Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 229.  76 Salat, Gefahren 1.  77 Salat, Gefahren. Der anonyme Rezensent in KANIL (Critisches Archiv der neuesten Juri-  dischen Litteratur und Rechtspflege in Teutschland/Tübingen 1801-1810) macht sich lustig  über den Ausdruck „schönes Klingen“.  7® Vgl. Salat, Gefahren 2.164.  88liegt der rund uUuNseres Berufes ZuUur Aufklärung.  « /6 Für Salat klingt schon
das Wort Aufklärung „besonders schön und zugleıch bedeutend“.”” Man raucht C5S,weıl sıch manche ıhm stoßen, nıcht durch eın anderes Gewi(ß, 1Sst

manchem Plunder mißbraucht worden. Das ertordert aber I1UT ıne Anderung der
Art und Weıse, nıcht der Sache und des Wortes. Der Ruf nach Aufklärung kommt
nıcht blofß Aaus der Natur des Menschen, sondern auch AUsSs dem „Wıllen der
Gottheit“.”®

Der Autklärer erkennt „Mängel des Gegenwärtigen“ und bemüht sıch „ Vor-
stellungen des Besseren“. Er 1St 1ın Gefahr, weıl sehr Feind der gegenwärtigen

ral Vgl alle Schritten Salats, die VO  - „Obskurantismus“ andeln.
Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 231

/3 Vgl Salat, Aufklärung ın Bayern 139
Vgl Salat, Autfklärung ın Bayern. Sıcherlich 1st Salat VO sıttlıchen eal der Iluminaten

eingenommen, ber ıne Mitgliedschaft ın diesem Geheimbund 1st nıcht nachweisbar. Er
behauptet wiederholt, nıe dem „Orden“ angehört haben. Außerdem wırd VO  - den
Iluminaten selbst nıe als Mitglied angesehen. Dennoch wırd gelegentlich VO  ; seiınen Feın-
den, Ja selbst VO Saıiler und Zimmer, als Iluminat abgestempelt. Vgl Salat, Kampft 12 Da VeI-
schiedene utoren I11UTr repetieren, W as Lexıka voneınander abschreiben, 1St der Vorwurt des
IUluminatentums bıs heute Salat haften geblieben. SO wırd selbst 1m andbDbuc der
bayerischen Geschichte als IUluminat gebrandmarkt. Vgl 4/7 München 1975, 916 Vgldagegen Salat, Schelling 1, 4) Zum Besten der deutschen Kritik und Philosophie. Z weı denk-
würdıge Tatsachen miıt Erläuterungen und Beilagen, nebst Folgendem: Dıie Identitätslehre 1n
Bayern, und: Über die Ansıchten eiıner geistreichen Französın VO der deutschen Philosophie,Landshut 1815, 20 Anm Krıtiık)75 Felder, Gelehrten- und Schritftenlexikon 229

Salat, Getahren
Salat, Getahren. Der ANONYME Rezensent 1ın KANIL (Critisches Archiv der Jur1-ıschen Lıitteratur und Rechtspflege 1n Teutschland/Tübingen 1801—-1810) macht sıch lustigüber den Ausdruck „schönes Klıngen“.78 Vgl Salat, Getahren 2.164
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Zustände werden kann, da{ß ZU Eınsatz 1m Veränderungsprozeiß der Welt
unbrauchbar wird.”” Wahrer Fortschritt kommt blofß dort zustande, sıch
„Brauchbarkeıt“ miıt ”  S Sınn für das essere“ verbindet.“ Dazu verhilft Aut-
klärung, weıl s1e „sıttlıch Wıllen“ MIt Klugheıt, „richtigem und hellerem
Begriff des Besseren“, vereinigt.81

Salat ruft daher mi1t Lavater und Kant dem Menschen des Jahrhunderts
„Steh auf dir selbst!“ „Der menschlıche Geıst 1St nıcht geschaffen, da{fß FesselnZustände werden kann, daß er zum Einsatz im Veränderungsprozeß der Welt  unbrauchbar wird.”” Wahrer Fortschritt kommt bloß dort zustande, wo sich  „Brauchbarkeit“ mit „regem Sinn für das Bessere“ verbindet.” Dazu verhilft Auf-  klärung, weil sie „sittlich guten Willen“ mit Klugheit, d.h. „richtigem und hellerem  Begriff des Besseren“, vereinigt.”"  Salat ruft daher mit Lavater und Kant dem Menschen des 18. Jahrhunderts zu:  „Steh auf dir selbst!“ ® „Der menschliche Geist ist nicht ... geschaffen, daß er Fesseln  trage ... Also das Dunkle soll aufgehellt, das Verwirrte ... entwickelt, ... das Heilige  von dem Profanen und das Gesetzmäßige von ... der Willkür getrennt werden. Licht  muß an die Stelle der Finsternis treten.“ ® Das Licht kommt nicht vom Verstand,  sondern vom Herzen. Der Verstand verläuft sich, wenn er nicht von der Herzens-  kultur unterstützt wird, zu leicht in falscher Richtung.‘* Aufgeklärtheit bedeutet  keine Gefahr, aber der Weg zu ihr birgt viele Gefahren.”  In seiner Begeisterung für Aufklärung richtet Salat sich aber nicht bloß gegen  Aberglauben, magisches Denken und barocke Vorurteile; er verbündet sich auch mit  Kräften, die weiter gehen, und tritt für die Säkularisierung der Ordensgemein-  schaften und Einschränkung des Einflusses geistlicher Autoritäten (Bischöfe) ein.  Auch er war, wie Matthäus Fingerlos, der Direktor des Georgianums in Landshut,  der Ansicht, daß Priester Volks- und Sittlichkeitslehrer sein sollen.®®  Am Wesen des Christentums rütteln freilich manche jetzt sporadisch auftretende  Bemerkungen Salats über Gott, Christus, Gnade, Erlösung, Kirche und Sakramente.  Beim Gedanken an Gott müßte jedem Menschen das Herz beben, weil es sich dabei  um eine „Idee“ handelt, „mit welcher der Grundbegriff des Sittlichen ... zusammen-  fällt“.” Dazu fordert Salat eine der Gottesidee entsprechende „sittliche Christus-  79 Vgl. Salat, Gefahren 5.  ®° Vgl. Salat, Gefahren 8.  3! Vgl. Salat, Gefahren 9.  ® Vgl. Salat, Gefahren 136.  ® Vgl. Salat, Gefahren 129; vgl. Salat, Winke 372 ff.  % Vgl. Salat, Gefahren 368. Hier wird Fichtes Einfluß auf Salat sichtbar. Vgl. Johann Gott-  lieb Fichte, Die Bestimmung des Menschen, Berlin 1800, 192: „Ist nur der Wille unverrückt  und redlich auf das Gute gerichtet, so wird der Verstand von selbst das Wahre erfassen.“ Auch  Sailer erklärt in seiner Moralphilosophie: „Mache das Herz rein, gut, dann wird der Kopf recht  helle werden.“ Vgl. Salat, Gefahren 148 Anm.; Religionsphilos. 1821, 541. 538; Grundlinien der  Religionsphilosophie. Eine Vorarbeit in Hinsicht auf die zweite Auflage seiner Darstellung  derselben, Sulzbach 1819, 66 (Salat, Religionsphilosophie 1819).  ® Man hat Salat den Vorwurf gemacht, er habe absichtlich den mißverständlichen Titel  „Aufklärung hat ihre Gefahren“ gewählt, denn auf ihn hin vermute man eine Stellungnahme  gegen, nicht für die Aufklärung. In der OALZ (Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung/  Salzburg 1788-1808) 1802/12 gibt Salat die Erklärung ab, daß er nicht für und gegen, sondern  nur für die Aufklärung eintrete. Die ganze Schrift sei zugleich gegen den Obskurantismus und  den Geist der Aufklärerei, der sich oft hinter „dem Schilde der Aufklärung“ verbirgt, gewen-  det. Vgl. Salat, Kampf 49.  % Vgl. Matthäus Fingerlos, Wozu sind Geistliche da?, Salzburg 1800. Salat lobt dieses Buch  zusammen mit Sochers Christenlehrbuch für katholische Seelsorger, Katecheten und Lehrer,  München 1795; vgl. Salat, Gefahren 278 Anm.  %7 Salat, Gefahren 240 f. „Die empörende Idee von einem ‚Pfaffen- und Priestergott‘ müßte  verschwinden“ (47). „Indem man sich kühn auf die leere Idee der ... Metaphysik, auf den  Götzen des Pöbels und den Moloch des Pfaffen beruft, übersieht ... man die echte ... Idee von  der Gottheit“ (240). Der französische Verfasser des Dictionnaire des athees anciens et moder-  89Iso das Dunkle soll aufgehellt, das VerwirrteZustände werden kann, daß er zum Einsatz im Veränderungsprozeß der Welt  unbrauchbar wird.”” Wahrer Fortschritt kommt bloß dort zustande, wo sich  „Brauchbarkeit“ mit „regem Sinn für das Bessere“ verbindet.” Dazu verhilft Auf-  klärung, weil sie „sittlich guten Willen“ mit Klugheit, d.h. „richtigem und hellerem  Begriff des Besseren“, vereinigt.”"  Salat ruft daher mit Lavater und Kant dem Menschen des 18. Jahrhunderts zu:  „Steh auf dir selbst!“ ® „Der menschliche Geist ist nicht ... geschaffen, daß er Fesseln  trage ... Also das Dunkle soll aufgehellt, das Verwirrte ... entwickelt, ... das Heilige  von dem Profanen und das Gesetzmäßige von ... der Willkür getrennt werden. Licht  muß an die Stelle der Finsternis treten.“ ® Das Licht kommt nicht vom Verstand,  sondern vom Herzen. Der Verstand verläuft sich, wenn er nicht von der Herzens-  kultur unterstützt wird, zu leicht in falscher Richtung.‘* Aufgeklärtheit bedeutet  keine Gefahr, aber der Weg zu ihr birgt viele Gefahren.”  In seiner Begeisterung für Aufklärung richtet Salat sich aber nicht bloß gegen  Aberglauben, magisches Denken und barocke Vorurteile; er verbündet sich auch mit  Kräften, die weiter gehen, und tritt für die Säkularisierung der Ordensgemein-  schaften und Einschränkung des Einflusses geistlicher Autoritäten (Bischöfe) ein.  Auch er war, wie Matthäus Fingerlos, der Direktor des Georgianums in Landshut,  der Ansicht, daß Priester Volks- und Sittlichkeitslehrer sein sollen.®®  Am Wesen des Christentums rütteln freilich manche jetzt sporadisch auftretende  Bemerkungen Salats über Gott, Christus, Gnade, Erlösung, Kirche und Sakramente.  Beim Gedanken an Gott müßte jedem Menschen das Herz beben, weil es sich dabei  um eine „Idee“ handelt, „mit welcher der Grundbegriff des Sittlichen ... zusammen-  fällt“.” Dazu fordert Salat eine der Gottesidee entsprechende „sittliche Christus-  79 Vgl. Salat, Gefahren 5.  ®° Vgl. Salat, Gefahren 8.  3! Vgl. Salat, Gefahren 9.  ® Vgl. Salat, Gefahren 136.  ® Vgl. Salat, Gefahren 129; vgl. Salat, Winke 372 ff.  % Vgl. Salat, Gefahren 368. Hier wird Fichtes Einfluß auf Salat sichtbar. Vgl. Johann Gott-  lieb Fichte, Die Bestimmung des Menschen, Berlin 1800, 192: „Ist nur der Wille unverrückt  und redlich auf das Gute gerichtet, so wird der Verstand von selbst das Wahre erfassen.“ Auch  Sailer erklärt in seiner Moralphilosophie: „Mache das Herz rein, gut, dann wird der Kopf recht  helle werden.“ Vgl. Salat, Gefahren 148 Anm.; Religionsphilos. 1821, 541. 538; Grundlinien der  Religionsphilosophie. Eine Vorarbeit in Hinsicht auf die zweite Auflage seiner Darstellung  derselben, Sulzbach 1819, 66 (Salat, Religionsphilosophie 1819).  ® Man hat Salat den Vorwurf gemacht, er habe absichtlich den mißverständlichen Titel  „Aufklärung hat ihre Gefahren“ gewählt, denn auf ihn hin vermute man eine Stellungnahme  gegen, nicht für die Aufklärung. In der OALZ (Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung/  Salzburg 1788-1808) 1802/12 gibt Salat die Erklärung ab, daß er nicht für und gegen, sondern  nur für die Aufklärung eintrete. Die ganze Schrift sei zugleich gegen den Obskurantismus und  den Geist der Aufklärerei, der sich oft hinter „dem Schilde der Aufklärung“ verbirgt, gewen-  det. Vgl. Salat, Kampf 49.  % Vgl. Matthäus Fingerlos, Wozu sind Geistliche da?, Salzburg 1800. Salat lobt dieses Buch  zusammen mit Sochers Christenlehrbuch für katholische Seelsorger, Katecheten und Lehrer,  München 1795; vgl. Salat, Gefahren 278 Anm.  %7 Salat, Gefahren 240 f. „Die empörende Idee von einem ‚Pfaffen- und Priestergott‘ müßte  verschwinden“ (47). „Indem man sich kühn auf die leere Idee der ... Metaphysik, auf den  Götzen des Pöbels und den Moloch des Pfaffen beruft, übersieht ... man die echte ... Idee von  der Gottheit“ (240). Der französische Verfasser des Dictionnaire des athees anciens et moder-  89entwickelt,Zustände werden kann, daß er zum Einsatz im Veränderungsprozeß der Welt  unbrauchbar wird.”” Wahrer Fortschritt kommt bloß dort zustande, wo sich  „Brauchbarkeit“ mit „regem Sinn für das Bessere“ verbindet.” Dazu verhilft Auf-  klärung, weil sie „sittlich guten Willen“ mit Klugheit, d.h. „richtigem und hellerem  Begriff des Besseren“, vereinigt.”"  Salat ruft daher mit Lavater und Kant dem Menschen des 18. Jahrhunderts zu:  „Steh auf dir selbst!“ ® „Der menschliche Geist ist nicht ... geschaffen, daß er Fesseln  trage ... Also das Dunkle soll aufgehellt, das Verwirrte ... entwickelt, ... das Heilige  von dem Profanen und das Gesetzmäßige von ... der Willkür getrennt werden. Licht  muß an die Stelle der Finsternis treten.“ ® Das Licht kommt nicht vom Verstand,  sondern vom Herzen. Der Verstand verläuft sich, wenn er nicht von der Herzens-  kultur unterstützt wird, zu leicht in falscher Richtung.‘* Aufgeklärtheit bedeutet  keine Gefahr, aber der Weg zu ihr birgt viele Gefahren.”  In seiner Begeisterung für Aufklärung richtet Salat sich aber nicht bloß gegen  Aberglauben, magisches Denken und barocke Vorurteile; er verbündet sich auch mit  Kräften, die weiter gehen, und tritt für die Säkularisierung der Ordensgemein-  schaften und Einschränkung des Einflusses geistlicher Autoritäten (Bischöfe) ein.  Auch er war, wie Matthäus Fingerlos, der Direktor des Georgianums in Landshut,  der Ansicht, daß Priester Volks- und Sittlichkeitslehrer sein sollen.®®  Am Wesen des Christentums rütteln freilich manche jetzt sporadisch auftretende  Bemerkungen Salats über Gott, Christus, Gnade, Erlösung, Kirche und Sakramente.  Beim Gedanken an Gott müßte jedem Menschen das Herz beben, weil es sich dabei  um eine „Idee“ handelt, „mit welcher der Grundbegriff des Sittlichen ... zusammen-  fällt“.” Dazu fordert Salat eine der Gottesidee entsprechende „sittliche Christus-  79 Vgl. Salat, Gefahren 5.  ®° Vgl. Salat, Gefahren 8.  3! Vgl. Salat, Gefahren 9.  ® Vgl. Salat, Gefahren 136.  ® Vgl. Salat, Gefahren 129; vgl. Salat, Winke 372 ff.  % Vgl. Salat, Gefahren 368. Hier wird Fichtes Einfluß auf Salat sichtbar. Vgl. Johann Gott-  lieb Fichte, Die Bestimmung des Menschen, Berlin 1800, 192: „Ist nur der Wille unverrückt  und redlich auf das Gute gerichtet, so wird der Verstand von selbst das Wahre erfassen.“ Auch  Sailer erklärt in seiner Moralphilosophie: „Mache das Herz rein, gut, dann wird der Kopf recht  helle werden.“ Vgl. Salat, Gefahren 148 Anm.; Religionsphilos. 1821, 541. 538; Grundlinien der  Religionsphilosophie. Eine Vorarbeit in Hinsicht auf die zweite Auflage seiner Darstellung  derselben, Sulzbach 1819, 66 (Salat, Religionsphilosophie 1819).  ® Man hat Salat den Vorwurf gemacht, er habe absichtlich den mißverständlichen Titel  „Aufklärung hat ihre Gefahren“ gewählt, denn auf ihn hin vermute man eine Stellungnahme  gegen, nicht für die Aufklärung. In der OALZ (Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung/  Salzburg 1788-1808) 1802/12 gibt Salat die Erklärung ab, daß er nicht für und gegen, sondern  nur für die Aufklärung eintrete. Die ganze Schrift sei zugleich gegen den Obskurantismus und  den Geist der Aufklärerei, der sich oft hinter „dem Schilde der Aufklärung“ verbirgt, gewen-  det. Vgl. Salat, Kampf 49.  % Vgl. Matthäus Fingerlos, Wozu sind Geistliche da?, Salzburg 1800. Salat lobt dieses Buch  zusammen mit Sochers Christenlehrbuch für katholische Seelsorger, Katecheten und Lehrer,  München 1795; vgl. Salat, Gefahren 278 Anm.  %7 Salat, Gefahren 240 f. „Die empörende Idee von einem ‚Pfaffen- und Priestergott‘ müßte  verschwinden“ (47). „Indem man sich kühn auf die leere Idee der ... Metaphysik, auf den  Götzen des Pöbels und den Moloch des Pfaffen beruft, übersieht ... man die echte ... Idee von  der Gottheit“ (240). Der französische Verfasser des Dictionnaire des athees anciens et moder-  89das Heılıge
VO dem Protanen und das Gesetzmäfßßige VO der Willkür werden. Licht
mu{fß dıe Stelle der Finsternis treten.  < 55 Das Licht kommt nıcht VO Verstand,
sondern VO Herzen. Der Verstand verläuft sıch, wenn nıcht VO  — der Herzens-
kultur unterstutzt wırd, leicht in talscher Richtung.” Autfgeklärtheıit bedeutet
keıine Gefahr, aber der Weg ıhr birgt viele Gefahren.”

In seıiıner Begeıisterung tür Autklärung richtet Salat sıch aber nıcht bloß
Aberglauben, magisches Denken und barocke Vorurteıle; verbündet sıch auch mıiıt
Kräften, dıe weıter gehen, und trıtt für die Säkularisierung der Ordensgemeın-
schaftten und Einschränkung des FEinflusses geistliıcher Autoritäten (Bischöfe) 1N.
uch WAal, w1e€e Matthäus Fingerlos, der Direktor des Georgianums 1ın Landshut,
der Ansıcht, da{fß Priester Volks- und Sıttlichkeitslehrer seın sollen.®®

Am Wesen des Christentums rütteln treıilıch manche jetzt sporadısch auttretende
Bemerkungen Salats über Gott, Christus, Gnade, Erlösung, Kırche und Sakramente.
eım Gedanken (sott müßte jedem Menschen das Herz beben, weıl sıch dabeı

ıne „Idee“ handelt, „mMit welcher der Grundbegriff des SıttlichenZustände werden kann, daß er zum Einsatz im Veränderungsprozeß der Welt  unbrauchbar wird.”” Wahrer Fortschritt kommt bloß dort zustande, wo sich  „Brauchbarkeit“ mit „regem Sinn für das Bessere“ verbindet.” Dazu verhilft Auf-  klärung, weil sie „sittlich guten Willen“ mit Klugheit, d.h. „richtigem und hellerem  Begriff des Besseren“, vereinigt.”"  Salat ruft daher mit Lavater und Kant dem Menschen des 18. Jahrhunderts zu:  „Steh auf dir selbst!“ ® „Der menschliche Geist ist nicht ... geschaffen, daß er Fesseln  trage ... Also das Dunkle soll aufgehellt, das Verwirrte ... entwickelt, ... das Heilige  von dem Profanen und das Gesetzmäßige von ... der Willkür getrennt werden. Licht  muß an die Stelle der Finsternis treten.“ ® Das Licht kommt nicht vom Verstand,  sondern vom Herzen. Der Verstand verläuft sich, wenn er nicht von der Herzens-  kultur unterstützt wird, zu leicht in falscher Richtung.‘* Aufgeklärtheit bedeutet  keine Gefahr, aber der Weg zu ihr birgt viele Gefahren.”  In seiner Begeisterung für Aufklärung richtet Salat sich aber nicht bloß gegen  Aberglauben, magisches Denken und barocke Vorurteile; er verbündet sich auch mit  Kräften, die weiter gehen, und tritt für die Säkularisierung der Ordensgemein-  schaften und Einschränkung des Einflusses geistlicher Autoritäten (Bischöfe) ein.  Auch er war, wie Matthäus Fingerlos, der Direktor des Georgianums in Landshut,  der Ansicht, daß Priester Volks- und Sittlichkeitslehrer sein sollen.®®  Am Wesen des Christentums rütteln freilich manche jetzt sporadisch auftretende  Bemerkungen Salats über Gott, Christus, Gnade, Erlösung, Kirche und Sakramente.  Beim Gedanken an Gott müßte jedem Menschen das Herz beben, weil es sich dabei  um eine „Idee“ handelt, „mit welcher der Grundbegriff des Sittlichen ... zusammen-  fällt“.” Dazu fordert Salat eine der Gottesidee entsprechende „sittliche Christus-  79 Vgl. Salat, Gefahren 5.  ®° Vgl. Salat, Gefahren 8.  3! Vgl. Salat, Gefahren 9.  ® Vgl. Salat, Gefahren 136.  ® Vgl. Salat, Gefahren 129; vgl. Salat, Winke 372 ff.  % Vgl. Salat, Gefahren 368. Hier wird Fichtes Einfluß auf Salat sichtbar. Vgl. Johann Gott-  lieb Fichte, Die Bestimmung des Menschen, Berlin 1800, 192: „Ist nur der Wille unverrückt  und redlich auf das Gute gerichtet, so wird der Verstand von selbst das Wahre erfassen.“ Auch  Sailer erklärt in seiner Moralphilosophie: „Mache das Herz rein, gut, dann wird der Kopf recht  helle werden.“ Vgl. Salat, Gefahren 148 Anm.; Religionsphilos. 1821, 541. 538; Grundlinien der  Religionsphilosophie. Eine Vorarbeit in Hinsicht auf die zweite Auflage seiner Darstellung  derselben, Sulzbach 1819, 66 (Salat, Religionsphilosophie 1819).  ® Man hat Salat den Vorwurf gemacht, er habe absichtlich den mißverständlichen Titel  „Aufklärung hat ihre Gefahren“ gewählt, denn auf ihn hin vermute man eine Stellungnahme  gegen, nicht für die Aufklärung. In der OALZ (Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung/  Salzburg 1788-1808) 1802/12 gibt Salat die Erklärung ab, daß er nicht für und gegen, sondern  nur für die Aufklärung eintrete. Die ganze Schrift sei zugleich gegen den Obskurantismus und  den Geist der Aufklärerei, der sich oft hinter „dem Schilde der Aufklärung“ verbirgt, gewen-  det. Vgl. Salat, Kampf 49.  % Vgl. Matthäus Fingerlos, Wozu sind Geistliche da?, Salzburg 1800. Salat lobt dieses Buch  zusammen mit Sochers Christenlehrbuch für katholische Seelsorger, Katecheten und Lehrer,  München 1795; vgl. Salat, Gefahren 278 Anm.  %7 Salat, Gefahren 240 f. „Die empörende Idee von einem ‚Pfaffen- und Priestergott‘ müßte  verschwinden“ (47). „Indem man sich kühn auf die leere Idee der ... Metaphysik, auf den  Götzen des Pöbels und den Moloch des Pfaffen beruft, übersieht ... man die echte ... Idee von  der Gottheit“ (240). Der französische Verfasser des Dictionnaire des athees anciens et moder-  89I1NINCIN-

fälle“.®/ Dazu tordert Salat ıne der Gottesidee entsprechende „sıttlıche Christus-

79 Vgl Salat, Getahren
80 Vgl Salat, Gefahren

Vgl Salat, Getahren
82 Vgl Salat, Getahren 136
83 Vgl Salat, Getahren LZY vgl Salat, Wınke 3/2 ff

Vgl Salat, Getahren 368 Hıer wırd Fıchtes FEinflufß autf Salat sıchtbar. Vgl Johann (sott-
1eb Fichte, Dıiıe Bestimmung des Menschen, Berlın 1800, 192 „1st 1Ur der Wılle unverrückt
und redlich auf das ute gerichtet, WIr: d der Verstand VO  - selbst das Wahre ertassen.“ uch
Saıler erklärt ın seıner Moralphilosophıie: „Mache das Herz rein, guL, ann wiırd der Kopf recht
helle werden.“ Vgl Salat, Getahren 148 Anm.; Religionsphilos. 1821, 541 538; Grundlinien der
Religionsphilosophie. Eıne Vorarbeıt ın Hınsıcht auf dıe zweıte Auflage seıiıner Darstellung
derselben, Sulzbach 1819, (Salat, Religionsphilosophie

85 Man hat Salat den ' orwurt gemacht, habe absıiıchtlich den mıifßverständliıchen Tıtel
„Aufklärung hat iıhre Getahren“ gewählt, enn auf ıhn hın vermutfe Ial eıne Stellungnahme
SCHCH, nıcht tür dıe Aufklärung. In der OALZ (Oberdeutsche allgemeıne Lıteraturzeıtung/
Salzburg 8—1 808) 802/12 gibt Salat die Erklärung ab, da{fß nıcht für und BCHCI, sondern
11U!T tür die Autfklärung eintrete. DıieISchriftt se1l zugleich den Obskurantismus und
den Geist der Autklärereı, der sıch oft hinter „dem Schilde der Aufklärun: verbirgt, CHN-
det. Vgl Salat, Kampf

Vgl Martthäus Fingerlos, Wozu sınd Geıistliche da?, Salzburg 1800 Salat obt dieses uch
Mi1t Sochers Christenlehrbuch tür katholische Seelsorger, Katecheten und Lehrer,

München 1793 vgl Salat, Getahren 27®% Anm.
Salat, Getahren 240 „Dıie empörende Idee VO:! eiınem ‚Pfaffen- und Priestergott‘ müßte

verschwınden“ (47) „Indem InNan sıch kühn auf die leere Idee derZustände werden kann, daß er zum Einsatz im Veränderungsprozeß der Welt  unbrauchbar wird.”” Wahrer Fortschritt kommt bloß dort zustande, wo sich  „Brauchbarkeit“ mit „regem Sinn für das Bessere“ verbindet.” Dazu verhilft Auf-  klärung, weil sie „sittlich guten Willen“ mit Klugheit, d.h. „richtigem und hellerem  Begriff des Besseren“, vereinigt.”"  Salat ruft daher mit Lavater und Kant dem Menschen des 18. Jahrhunderts zu:  „Steh auf dir selbst!“ ® „Der menschliche Geist ist nicht ... geschaffen, daß er Fesseln  trage ... Also das Dunkle soll aufgehellt, das Verwirrte ... entwickelt, ... das Heilige  von dem Profanen und das Gesetzmäßige von ... der Willkür getrennt werden. Licht  muß an die Stelle der Finsternis treten.“ ® Das Licht kommt nicht vom Verstand,  sondern vom Herzen. Der Verstand verläuft sich, wenn er nicht von der Herzens-  kultur unterstützt wird, zu leicht in falscher Richtung.‘* Aufgeklärtheit bedeutet  keine Gefahr, aber der Weg zu ihr birgt viele Gefahren.”  In seiner Begeisterung für Aufklärung richtet Salat sich aber nicht bloß gegen  Aberglauben, magisches Denken und barocke Vorurteile; er verbündet sich auch mit  Kräften, die weiter gehen, und tritt für die Säkularisierung der Ordensgemein-  schaften und Einschränkung des Einflusses geistlicher Autoritäten (Bischöfe) ein.  Auch er war, wie Matthäus Fingerlos, der Direktor des Georgianums in Landshut,  der Ansicht, daß Priester Volks- und Sittlichkeitslehrer sein sollen.®®  Am Wesen des Christentums rütteln freilich manche jetzt sporadisch auftretende  Bemerkungen Salats über Gott, Christus, Gnade, Erlösung, Kirche und Sakramente.  Beim Gedanken an Gott müßte jedem Menschen das Herz beben, weil es sich dabei  um eine „Idee“ handelt, „mit welcher der Grundbegriff des Sittlichen ... zusammen-  fällt“.” Dazu fordert Salat eine der Gottesidee entsprechende „sittliche Christus-  79 Vgl. Salat, Gefahren 5.  ®° Vgl. Salat, Gefahren 8.  3! Vgl. Salat, Gefahren 9.  ® Vgl. Salat, Gefahren 136.  ® Vgl. Salat, Gefahren 129; vgl. Salat, Winke 372 ff.  % Vgl. Salat, Gefahren 368. Hier wird Fichtes Einfluß auf Salat sichtbar. Vgl. Johann Gott-  lieb Fichte, Die Bestimmung des Menschen, Berlin 1800, 192: „Ist nur der Wille unverrückt  und redlich auf das Gute gerichtet, so wird der Verstand von selbst das Wahre erfassen.“ Auch  Sailer erklärt in seiner Moralphilosophie: „Mache das Herz rein, gut, dann wird der Kopf recht  helle werden.“ Vgl. Salat, Gefahren 148 Anm.; Religionsphilos. 1821, 541. 538; Grundlinien der  Religionsphilosophie. Eine Vorarbeit in Hinsicht auf die zweite Auflage seiner Darstellung  derselben, Sulzbach 1819, 66 (Salat, Religionsphilosophie 1819).  ® Man hat Salat den Vorwurf gemacht, er habe absichtlich den mißverständlichen Titel  „Aufklärung hat ihre Gefahren“ gewählt, denn auf ihn hin vermute man eine Stellungnahme  gegen, nicht für die Aufklärung. In der OALZ (Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung/  Salzburg 1788-1808) 1802/12 gibt Salat die Erklärung ab, daß er nicht für und gegen, sondern  nur für die Aufklärung eintrete. Die ganze Schrift sei zugleich gegen den Obskurantismus und  den Geist der Aufklärerei, der sich oft hinter „dem Schilde der Aufklärung“ verbirgt, gewen-  det. Vgl. Salat, Kampf 49.  % Vgl. Matthäus Fingerlos, Wozu sind Geistliche da?, Salzburg 1800. Salat lobt dieses Buch  zusammen mit Sochers Christenlehrbuch für katholische Seelsorger, Katecheten und Lehrer,  München 1795; vgl. Salat, Gefahren 278 Anm.  %7 Salat, Gefahren 240 f. „Die empörende Idee von einem ‚Pfaffen- und Priestergott‘ müßte  verschwinden“ (47). „Indem man sich kühn auf die leere Idee der ... Metaphysik, auf den  Götzen des Pöbels und den Moloch des Pfaffen beruft, übersieht ... man die echte ... Idee von  der Gottheit“ (240). Der französische Verfasser des Dictionnaire des athees anciens et moder-  89Metaphysık, auf den
(3Oötzen des Pöbels und den Moloch des Pfaffen beruft, übersiehtZustände werden kann, daß er zum Einsatz im Veränderungsprozeß der Welt  unbrauchbar wird.”” Wahrer Fortschritt kommt bloß dort zustande, wo sich  „Brauchbarkeit“ mit „regem Sinn für das Bessere“ verbindet.” Dazu verhilft Auf-  klärung, weil sie „sittlich guten Willen“ mit Klugheit, d.h. „richtigem und hellerem  Begriff des Besseren“, vereinigt.”"  Salat ruft daher mit Lavater und Kant dem Menschen des 18. Jahrhunderts zu:  „Steh auf dir selbst!“ ® „Der menschliche Geist ist nicht ... geschaffen, daß er Fesseln  trage ... Also das Dunkle soll aufgehellt, das Verwirrte ... entwickelt, ... das Heilige  von dem Profanen und das Gesetzmäßige von ... der Willkür getrennt werden. Licht  muß an die Stelle der Finsternis treten.“ ® Das Licht kommt nicht vom Verstand,  sondern vom Herzen. Der Verstand verläuft sich, wenn er nicht von der Herzens-  kultur unterstützt wird, zu leicht in falscher Richtung.‘* Aufgeklärtheit bedeutet  keine Gefahr, aber der Weg zu ihr birgt viele Gefahren.”  In seiner Begeisterung für Aufklärung richtet Salat sich aber nicht bloß gegen  Aberglauben, magisches Denken und barocke Vorurteile; er verbündet sich auch mit  Kräften, die weiter gehen, und tritt für die Säkularisierung der Ordensgemein-  schaften und Einschränkung des Einflusses geistlicher Autoritäten (Bischöfe) ein.  Auch er war, wie Matthäus Fingerlos, der Direktor des Georgianums in Landshut,  der Ansicht, daß Priester Volks- und Sittlichkeitslehrer sein sollen.®®  Am Wesen des Christentums rütteln freilich manche jetzt sporadisch auftretende  Bemerkungen Salats über Gott, Christus, Gnade, Erlösung, Kirche und Sakramente.  Beim Gedanken an Gott müßte jedem Menschen das Herz beben, weil es sich dabei  um eine „Idee“ handelt, „mit welcher der Grundbegriff des Sittlichen ... zusammen-  fällt“.” Dazu fordert Salat eine der Gottesidee entsprechende „sittliche Christus-  79 Vgl. Salat, Gefahren 5.  ®° Vgl. Salat, Gefahren 8.  3! Vgl. Salat, Gefahren 9.  ® Vgl. Salat, Gefahren 136.  ® Vgl. Salat, Gefahren 129; vgl. Salat, Winke 372 ff.  % Vgl. Salat, Gefahren 368. Hier wird Fichtes Einfluß auf Salat sichtbar. Vgl. Johann Gott-  lieb Fichte, Die Bestimmung des Menschen, Berlin 1800, 192: „Ist nur der Wille unverrückt  und redlich auf das Gute gerichtet, so wird der Verstand von selbst das Wahre erfassen.“ Auch  Sailer erklärt in seiner Moralphilosophie: „Mache das Herz rein, gut, dann wird der Kopf recht  helle werden.“ Vgl. Salat, Gefahren 148 Anm.; Religionsphilos. 1821, 541. 538; Grundlinien der  Religionsphilosophie. Eine Vorarbeit in Hinsicht auf die zweite Auflage seiner Darstellung  derselben, Sulzbach 1819, 66 (Salat, Religionsphilosophie 1819).  ® Man hat Salat den Vorwurf gemacht, er habe absichtlich den mißverständlichen Titel  „Aufklärung hat ihre Gefahren“ gewählt, denn auf ihn hin vermute man eine Stellungnahme  gegen, nicht für die Aufklärung. In der OALZ (Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung/  Salzburg 1788-1808) 1802/12 gibt Salat die Erklärung ab, daß er nicht für und gegen, sondern  nur für die Aufklärung eintrete. Die ganze Schrift sei zugleich gegen den Obskurantismus und  den Geist der Aufklärerei, der sich oft hinter „dem Schilde der Aufklärung“ verbirgt, gewen-  det. Vgl. Salat, Kampf 49.  % Vgl. Matthäus Fingerlos, Wozu sind Geistliche da?, Salzburg 1800. Salat lobt dieses Buch  zusammen mit Sochers Christenlehrbuch für katholische Seelsorger, Katecheten und Lehrer,  München 1795; vgl. Salat, Gefahren 278 Anm.  %7 Salat, Gefahren 240 f. „Die empörende Idee von einem ‚Pfaffen- und Priestergott‘ müßte  verschwinden“ (47). „Indem man sich kühn auf die leere Idee der ... Metaphysik, auf den  Götzen des Pöbels und den Moloch des Pfaffen beruft, übersieht ... man die echte ... Idee von  der Gottheit“ (240). Der französische Verfasser des Dictionnaire des athees anciens et moder-  89INa die echteZustände werden kann, daß er zum Einsatz im Veränderungsprozeß der Welt  unbrauchbar wird.”” Wahrer Fortschritt kommt bloß dort zustande, wo sich  „Brauchbarkeit“ mit „regem Sinn für das Bessere“ verbindet.” Dazu verhilft Auf-  klärung, weil sie „sittlich guten Willen“ mit Klugheit, d.h. „richtigem und hellerem  Begriff des Besseren“, vereinigt.”"  Salat ruft daher mit Lavater und Kant dem Menschen des 18. Jahrhunderts zu:  „Steh auf dir selbst!“ ® „Der menschliche Geist ist nicht ... geschaffen, daß er Fesseln  trage ... Also das Dunkle soll aufgehellt, das Verwirrte ... entwickelt, ... das Heilige  von dem Profanen und das Gesetzmäßige von ... der Willkür getrennt werden. Licht  muß an die Stelle der Finsternis treten.“ ® Das Licht kommt nicht vom Verstand,  sondern vom Herzen. Der Verstand verläuft sich, wenn er nicht von der Herzens-  kultur unterstützt wird, zu leicht in falscher Richtung.‘* Aufgeklärtheit bedeutet  keine Gefahr, aber der Weg zu ihr birgt viele Gefahren.”  In seiner Begeisterung für Aufklärung richtet Salat sich aber nicht bloß gegen  Aberglauben, magisches Denken und barocke Vorurteile; er verbündet sich auch mit  Kräften, die weiter gehen, und tritt für die Säkularisierung der Ordensgemein-  schaften und Einschränkung des Einflusses geistlicher Autoritäten (Bischöfe) ein.  Auch er war, wie Matthäus Fingerlos, der Direktor des Georgianums in Landshut,  der Ansicht, daß Priester Volks- und Sittlichkeitslehrer sein sollen.®®  Am Wesen des Christentums rütteln freilich manche jetzt sporadisch auftretende  Bemerkungen Salats über Gott, Christus, Gnade, Erlösung, Kirche und Sakramente.  Beim Gedanken an Gott müßte jedem Menschen das Herz beben, weil es sich dabei  um eine „Idee“ handelt, „mit welcher der Grundbegriff des Sittlichen ... zusammen-  fällt“.” Dazu fordert Salat eine der Gottesidee entsprechende „sittliche Christus-  79 Vgl. Salat, Gefahren 5.  ®° Vgl. Salat, Gefahren 8.  3! Vgl. Salat, Gefahren 9.  ® Vgl. Salat, Gefahren 136.  ® Vgl. Salat, Gefahren 129; vgl. Salat, Winke 372 ff.  % Vgl. Salat, Gefahren 368. Hier wird Fichtes Einfluß auf Salat sichtbar. Vgl. Johann Gott-  lieb Fichte, Die Bestimmung des Menschen, Berlin 1800, 192: „Ist nur der Wille unverrückt  und redlich auf das Gute gerichtet, so wird der Verstand von selbst das Wahre erfassen.“ Auch  Sailer erklärt in seiner Moralphilosophie: „Mache das Herz rein, gut, dann wird der Kopf recht  helle werden.“ Vgl. Salat, Gefahren 148 Anm.; Religionsphilos. 1821, 541. 538; Grundlinien der  Religionsphilosophie. Eine Vorarbeit in Hinsicht auf die zweite Auflage seiner Darstellung  derselben, Sulzbach 1819, 66 (Salat, Religionsphilosophie 1819).  ® Man hat Salat den Vorwurf gemacht, er habe absichtlich den mißverständlichen Titel  „Aufklärung hat ihre Gefahren“ gewählt, denn auf ihn hin vermute man eine Stellungnahme  gegen, nicht für die Aufklärung. In der OALZ (Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung/  Salzburg 1788-1808) 1802/12 gibt Salat die Erklärung ab, daß er nicht für und gegen, sondern  nur für die Aufklärung eintrete. Die ganze Schrift sei zugleich gegen den Obskurantismus und  den Geist der Aufklärerei, der sich oft hinter „dem Schilde der Aufklärung“ verbirgt, gewen-  det. Vgl. Salat, Kampf 49.  % Vgl. Matthäus Fingerlos, Wozu sind Geistliche da?, Salzburg 1800. Salat lobt dieses Buch  zusammen mit Sochers Christenlehrbuch für katholische Seelsorger, Katecheten und Lehrer,  München 1795; vgl. Salat, Gefahren 278 Anm.  %7 Salat, Gefahren 240 f. „Die empörende Idee von einem ‚Pfaffen- und Priestergott‘ müßte  verschwinden“ (47). „Indem man sich kühn auf die leere Idee der ... Metaphysik, auf den  Götzen des Pöbels und den Moloch des Pfaffen beruft, übersieht ... man die echte ... Idee von  der Gottheit“ (240). Der französische Verfasser des Dictionnaire des athees anciens et moder-  89Idee VO

der Gottheıt“ 240) Der französısche Vertasser des ıctıonnaıre des athees ancıens moder-



iıdee“, eıiınen „reinen Begriff on Christus“, der für alle „kultivierten Menschen“
annehmbar 1St. „O! 1st ıne grofßeidee“, einen „reinen Begriff von Christus“, der für alle „kultivierten Menschen“  annehmbar ist. „O, es ist eine große ... Sache um die Religion! Aber es gibt ... keine  fürchterlichere Geißel für die Menschheit und ihr edelstes Gut, die Sittlichkeit, als —  Religion.“ %® Eine „Religion“, die nicht von der Moral ausgeht und zu ihr zurück-  führt, ist trotz Berufung auf Offenbarun  g und Christus „Supersition, und eine  Kirche, ... hierauf gebaut ..., Pfaffentum“.®  Auch der Gnadenbegriff ist auf die notwendig zur Menschheit gehörende Anlage  zurückzuführen. Im Menschen ist (trotz Erbsünde) ein „Göttliches“.” Das bedeu-  tet, daß er, um gute Werke zu vollbringen, selbst frei handeln muß, und zwar aus  Achtung des erkannten Guten und aus Liebe zu Gott.” Wo die Gnadenlehre” diese  Freiheit antastet, redet sie nicht von Menschen, sondern von „Haustieren der  Enge  1“.93  Der Mensch wird nicht erst durch Erlösung „gut gemacht“. Er ist schon  durch Schöpfung gut und frei.  Vom Aufklärer gilt, was Johann Georg Hamann sagt: „Wer Pharisäer entlarvt,  wird gekreuzigt; wer Sophisten aufdeckt, trinkt den Giftbecher“.” Aber er schreite  „auf dem schönen Weg zum Besseren, freimütig und bescheiden! Ihn deckt die  Wahrheit“.” „Was dem ... lichteren Begriff .. nicht mehr entspricht: ... das muß fal-  len. Stützt, verlängert nicht seine Existenz! Braucht vielmehr eure Klugheit, die  Aufhebung solcher Institute auf die unschädlichste Weise zu beschleunigen.“ ®  Diesem Motto folgend wirft Salat seinen ganzen politischen Einfluß für die Auf-  klärung und ihre Ziele in die Waagschale. Er setzt sich für die Säkularisierung der  Klöster ein.” Ihr Besitz soll zur Fortbildung der Menschheit benützt werden. Sie  züchteten bisher „Obskurantismus“ und „Pfafferei“. Der Zölibat, der den Geist-  lichen das „Schönste des menschlichen Daseins“, die „Naturanlage“ der ehelichen  Liebe, verbietet,” kann solange nicht beseitigt werden, als es Orden und Jesuiten  gibt.”  nes, Sylvain Marechal, hat in dem mit „Le Lucr&ce francois“ überschriebenen Gedicht für die-  sen Gottesbegriff recht: „L’homme a dit: faisons Dieu; qu'il soit ä notre image! Dieu fut; et  Vouvrier adora son ouvrage“ (nach Salat, Gefahren 241 Anm.).  ® Auch ein paar Worte über die Frage: Führt die Aufklärung zur Revolution? Mit beson-  derer Rücksicht auf den Plan der Verfinsterung, München 1802, 104 (Salat, Revolution).  ® Salat, Revolution 104 Anm.  ” Vgl. Salat, Gefahren 433 f.  ’ Vgl. Salat, Gefahren 411 f.  ” Scholastische Distinktionen der Gnadenlehre zerstören nach Salat die Freiheit des Men-  schen. Dennoch geht er erst viel später auch radikal gegen Stattlers moraltheologische Auf-  fassungen vor. Vgl. Salat, Gefahren 418 Anm.  ” Vgzl. Salat, Gefahren 431.  % Zit. Salat, Revolution 184 Anm.  ® Salat, Revolution.  % Salat, Revolution 109 f.  ” Vgl. Salat, Revolution 213: „Wir bedürfen künftig ... keines Ordens mehr, er hieße  Illuminaten- oder Jesuitenorden. Jeder Orden ... eröffnet der Eigenliebe ... Spielraum, und  leitet ... zum Parteigeiste.“  % Vgl. Salat, Revolution 199 f.  2 Vgl. Salat, Revolution 193. 201 Anm. Der Geist der „scholastischen (Mönchs- oder  Jesuiten-)Moral“ entlarvt sich von selbst in dem Axiom: ex pietate mentiri! (ebd. 182).  Wie viele Greuel sind unter der Firma, in ‚maiorem dei gloriam‘ verübt worden (ebd. 175  Anm.).  90Sache die Religion! ber g1btidee“, einen „reinen Begriff von Christus“, der für alle „kultivierten Menschen“  annehmbar ist. „O, es ist eine große ... Sache um die Religion! Aber es gibt ... keine  fürchterlichere Geißel für die Menschheit und ihr edelstes Gut, die Sittlichkeit, als —  Religion.“ %® Eine „Religion“, die nicht von der Moral ausgeht und zu ihr zurück-  führt, ist trotz Berufung auf Offenbarun  g und Christus „Supersition, und eine  Kirche, ... hierauf gebaut ..., Pfaffentum“.®  Auch der Gnadenbegriff ist auf die notwendig zur Menschheit gehörende Anlage  zurückzuführen. Im Menschen ist (trotz Erbsünde) ein „Göttliches“.” Das bedeu-  tet, daß er, um gute Werke zu vollbringen, selbst frei handeln muß, und zwar aus  Achtung des erkannten Guten und aus Liebe zu Gott.” Wo die Gnadenlehre” diese  Freiheit antastet, redet sie nicht von Menschen, sondern von „Haustieren der  Enge  1“.93  Der Mensch wird nicht erst durch Erlösung „gut gemacht“. Er ist schon  durch Schöpfung gut und frei.  Vom Aufklärer gilt, was Johann Georg Hamann sagt: „Wer Pharisäer entlarvt,  wird gekreuzigt; wer Sophisten aufdeckt, trinkt den Giftbecher“.” Aber er schreite  „auf dem schönen Weg zum Besseren, freimütig und bescheiden! Ihn deckt die  Wahrheit“.” „Was dem ... lichteren Begriff .. nicht mehr entspricht: ... das muß fal-  len. Stützt, verlängert nicht seine Existenz! Braucht vielmehr eure Klugheit, die  Aufhebung solcher Institute auf die unschädlichste Weise zu beschleunigen.“ ®  Diesem Motto folgend wirft Salat seinen ganzen politischen Einfluß für die Auf-  klärung und ihre Ziele in die Waagschale. Er setzt sich für die Säkularisierung der  Klöster ein.” Ihr Besitz soll zur Fortbildung der Menschheit benützt werden. Sie  züchteten bisher „Obskurantismus“ und „Pfafferei“. Der Zölibat, der den Geist-  lichen das „Schönste des menschlichen Daseins“, die „Naturanlage“ der ehelichen  Liebe, verbietet,” kann solange nicht beseitigt werden, als es Orden und Jesuiten  gibt.”  nes, Sylvain Marechal, hat in dem mit „Le Lucr&ce francois“ überschriebenen Gedicht für die-  sen Gottesbegriff recht: „L’homme a dit: faisons Dieu; qu'il soit ä notre image! Dieu fut; et  Vouvrier adora son ouvrage“ (nach Salat, Gefahren 241 Anm.).  ® Auch ein paar Worte über die Frage: Führt die Aufklärung zur Revolution? Mit beson-  derer Rücksicht auf den Plan der Verfinsterung, München 1802, 104 (Salat, Revolution).  ® Salat, Revolution 104 Anm.  ” Vgl. Salat, Gefahren 433 f.  ’ Vgl. Salat, Gefahren 411 f.  ” Scholastische Distinktionen der Gnadenlehre zerstören nach Salat die Freiheit des Men-  schen. Dennoch geht er erst viel später auch radikal gegen Stattlers moraltheologische Auf-  fassungen vor. Vgl. Salat, Gefahren 418 Anm.  ” Vgzl. Salat, Gefahren 431.  % Zit. Salat, Revolution 184 Anm.  ® Salat, Revolution.  % Salat, Revolution 109 f.  ” Vgl. Salat, Revolution 213: „Wir bedürfen künftig ... keines Ordens mehr, er hieße  Illuminaten- oder Jesuitenorden. Jeder Orden ... eröffnet der Eigenliebe ... Spielraum, und  leitet ... zum Parteigeiste.“  % Vgl. Salat, Revolution 199 f.  2 Vgl. Salat, Revolution 193. 201 Anm. Der Geist der „scholastischen (Mönchs- oder  Jesuiten-)Moral“ entlarvt sich von selbst in dem Axiom: ex pietate mentiri! (ebd. 182).  Wie viele Greuel sind unter der Firma, in ‚maiorem dei gloriam‘ verübt worden (ebd. 175  Anm.).  90keine
türchterlichere Geıißel für die Menschheit und ıhr edelstes Gut, dıe Sıttlıchkeıt, als
Religion.“ “ Eıne „Religion“, die nıcht VO der Moral ausgeht un ıhr zurück-
führt, 1st Berufung auf Oftenbarun und Christus „Supersıition, und ıne
Kırche, hierauf gebaut Pfaffentum“.®

uch der Gnadenbegriff 1st auf die notwendig ZuUur Menschheit gehörende Anlagezurückzuführen. Im Menschen 1st (trotz Erbsünde) eın „Göttliches“.” Das bedeu-
TEln dafß CI, gyuLe Werke vollbringen, selbst frei andeln mudß, und War Aaus$s

Achtung des erkannten Guten und AuS$s Liebe Gott.” Wo die Gnadenlehre 92 diese
Freiheit e redet sS1e nıcht VO Menschen, sondern VO „Haustieren der
Enge Der Mensch wıird nıcht erst durch Erlösung „ZUuL gemacht“. Er 1sSt schon
durch Schöpfung gzut und frei.

Vom Auftklärer gilt, W as Johann Georg Hamann Sagt „Wer Pharisäer entlarvt,
wırd gekreuzigt; Wer Sophıisten aufdeckt, trinkt den Giftbecher“.” ber schreite
„auf dem schönen Weg Zu Besseren, freimütig und bescheiden! Ihn deckt die
Wahrheit“.” „ Was demidee“, einen „reinen Begriff von Christus“, der für alle „kultivierten Menschen“  annehmbar ist. „O, es ist eine große ... Sache um die Religion! Aber es gibt ... keine  fürchterlichere Geißel für die Menschheit und ihr edelstes Gut, die Sittlichkeit, als —  Religion.“ %® Eine „Religion“, die nicht von der Moral ausgeht und zu ihr zurück-  führt, ist trotz Berufung auf Offenbarun  g und Christus „Supersition, und eine  Kirche, ... hierauf gebaut ..., Pfaffentum“.®  Auch der Gnadenbegriff ist auf die notwendig zur Menschheit gehörende Anlage  zurückzuführen. Im Menschen ist (trotz Erbsünde) ein „Göttliches“.” Das bedeu-  tet, daß er, um gute Werke zu vollbringen, selbst frei handeln muß, und zwar aus  Achtung des erkannten Guten und aus Liebe zu Gott.” Wo die Gnadenlehre” diese  Freiheit antastet, redet sie nicht von Menschen, sondern von „Haustieren der  Enge  1“.93  Der Mensch wird nicht erst durch Erlösung „gut gemacht“. Er ist schon  durch Schöpfung gut und frei.  Vom Aufklärer gilt, was Johann Georg Hamann sagt: „Wer Pharisäer entlarvt,  wird gekreuzigt; wer Sophisten aufdeckt, trinkt den Giftbecher“.” Aber er schreite  „auf dem schönen Weg zum Besseren, freimütig und bescheiden! Ihn deckt die  Wahrheit“.” „Was dem ... lichteren Begriff .. nicht mehr entspricht: ... das muß fal-  len. Stützt, verlängert nicht seine Existenz! Braucht vielmehr eure Klugheit, die  Aufhebung solcher Institute auf die unschädlichste Weise zu beschleunigen.“ ®  Diesem Motto folgend wirft Salat seinen ganzen politischen Einfluß für die Auf-  klärung und ihre Ziele in die Waagschale. Er setzt sich für die Säkularisierung der  Klöster ein.” Ihr Besitz soll zur Fortbildung der Menschheit benützt werden. Sie  züchteten bisher „Obskurantismus“ und „Pfafferei“. Der Zölibat, der den Geist-  lichen das „Schönste des menschlichen Daseins“, die „Naturanlage“ der ehelichen  Liebe, verbietet,” kann solange nicht beseitigt werden, als es Orden und Jesuiten  gibt.”  nes, Sylvain Marechal, hat in dem mit „Le Lucr&ce francois“ überschriebenen Gedicht für die-  sen Gottesbegriff recht: „L’homme a dit: faisons Dieu; qu'il soit ä notre image! Dieu fut; et  Vouvrier adora son ouvrage“ (nach Salat, Gefahren 241 Anm.).  ® Auch ein paar Worte über die Frage: Führt die Aufklärung zur Revolution? Mit beson-  derer Rücksicht auf den Plan der Verfinsterung, München 1802, 104 (Salat, Revolution).  ® Salat, Revolution 104 Anm.  ” Vgl. Salat, Gefahren 433 f.  ’ Vgl. Salat, Gefahren 411 f.  ” Scholastische Distinktionen der Gnadenlehre zerstören nach Salat die Freiheit des Men-  schen. Dennoch geht er erst viel später auch radikal gegen Stattlers moraltheologische Auf-  fassungen vor. Vgl. Salat, Gefahren 418 Anm.  ” Vgzl. Salat, Gefahren 431.  % Zit. Salat, Revolution 184 Anm.  ® Salat, Revolution.  % Salat, Revolution 109 f.  ” Vgl. Salat, Revolution 213: „Wir bedürfen künftig ... keines Ordens mehr, er hieße  Illuminaten- oder Jesuitenorden. Jeder Orden ... eröffnet der Eigenliebe ... Spielraum, und  leitet ... zum Parteigeiste.“  % Vgl. Salat, Revolution 199 f.  2 Vgl. Salat, Revolution 193. 201 Anm. Der Geist der „scholastischen (Mönchs- oder  Jesuiten-)Moral“ entlarvt sich von selbst in dem Axiom: ex pietate mentiri! (ebd. 182).  Wie viele Greuel sind unter der Firma, in ‚maiorem dei gloriam‘ verübt worden (ebd. 175  Anm.).  90lıchteren Begriff nıcht mehr entspricht:idee“, einen „reinen Begriff von Christus“, der für alle „kultivierten Menschen“  annehmbar ist. „O, es ist eine große ... Sache um die Religion! Aber es gibt ... keine  fürchterlichere Geißel für die Menschheit und ihr edelstes Gut, die Sittlichkeit, als —  Religion.“ %® Eine „Religion“, die nicht von der Moral ausgeht und zu ihr zurück-  führt, ist trotz Berufung auf Offenbarun  g und Christus „Supersition, und eine  Kirche, ... hierauf gebaut ..., Pfaffentum“.®  Auch der Gnadenbegriff ist auf die notwendig zur Menschheit gehörende Anlage  zurückzuführen. Im Menschen ist (trotz Erbsünde) ein „Göttliches“.” Das bedeu-  tet, daß er, um gute Werke zu vollbringen, selbst frei handeln muß, und zwar aus  Achtung des erkannten Guten und aus Liebe zu Gott.” Wo die Gnadenlehre” diese  Freiheit antastet, redet sie nicht von Menschen, sondern von „Haustieren der  Enge  1“.93  Der Mensch wird nicht erst durch Erlösung „gut gemacht“. Er ist schon  durch Schöpfung gut und frei.  Vom Aufklärer gilt, was Johann Georg Hamann sagt: „Wer Pharisäer entlarvt,  wird gekreuzigt; wer Sophisten aufdeckt, trinkt den Giftbecher“.” Aber er schreite  „auf dem schönen Weg zum Besseren, freimütig und bescheiden! Ihn deckt die  Wahrheit“.” „Was dem ... lichteren Begriff .. nicht mehr entspricht: ... das muß fal-  len. Stützt, verlängert nicht seine Existenz! Braucht vielmehr eure Klugheit, die  Aufhebung solcher Institute auf die unschädlichste Weise zu beschleunigen.“ ®  Diesem Motto folgend wirft Salat seinen ganzen politischen Einfluß für die Auf-  klärung und ihre Ziele in die Waagschale. Er setzt sich für die Säkularisierung der  Klöster ein.” Ihr Besitz soll zur Fortbildung der Menschheit benützt werden. Sie  züchteten bisher „Obskurantismus“ und „Pfafferei“. Der Zölibat, der den Geist-  lichen das „Schönste des menschlichen Daseins“, die „Naturanlage“ der ehelichen  Liebe, verbietet,” kann solange nicht beseitigt werden, als es Orden und Jesuiten  gibt.”  nes, Sylvain Marechal, hat in dem mit „Le Lucr&ce francois“ überschriebenen Gedicht für die-  sen Gottesbegriff recht: „L’homme a dit: faisons Dieu; qu'il soit ä notre image! Dieu fut; et  Vouvrier adora son ouvrage“ (nach Salat, Gefahren 241 Anm.).  ® Auch ein paar Worte über die Frage: Führt die Aufklärung zur Revolution? Mit beson-  derer Rücksicht auf den Plan der Verfinsterung, München 1802, 104 (Salat, Revolution).  ® Salat, Revolution 104 Anm.  ” Vgl. Salat, Gefahren 433 f.  ’ Vgl. Salat, Gefahren 411 f.  ” Scholastische Distinktionen der Gnadenlehre zerstören nach Salat die Freiheit des Men-  schen. Dennoch geht er erst viel später auch radikal gegen Stattlers moraltheologische Auf-  fassungen vor. Vgl. Salat, Gefahren 418 Anm.  ” Vgzl. Salat, Gefahren 431.  % Zit. Salat, Revolution 184 Anm.  ® Salat, Revolution.  % Salat, Revolution 109 f.  ” Vgl. Salat, Revolution 213: „Wir bedürfen künftig ... keines Ordens mehr, er hieße  Illuminaten- oder Jesuitenorden. Jeder Orden ... eröffnet der Eigenliebe ... Spielraum, und  leitet ... zum Parteigeiste.“  % Vgl. Salat, Revolution 199 f.  2 Vgl. Salat, Revolution 193. 201 Anm. Der Geist der „scholastischen (Mönchs- oder  Jesuiten-)Moral“ entlarvt sich von selbst in dem Axiom: ex pietate mentiri! (ebd. 182).  Wie viele Greuel sind unter der Firma, in ‚maiorem dei gloriam‘ verübt worden (ebd. 175  Anm.).  90das MU:' fal-
len Stützt, verlängert nıcht seıne Exıiıstenz! Braucht vielmehr UTE Klugheiıt, die
Aufhebung solcher Institute auf die unschädlichste Weıse « %6  beschleunigen.Dıesem Moaotto tfolgend wirft Salat seiınen anzen politischen Einfluß für die Auf-
klärung und ıhre Ziele ın die Waagschale. Er sıch für die Säkularısierung der
Klöster 1n. Ihr Besıtz soll Zzur Fortbildung der Menschheit benützt werden. S1e
züchteten bisher „Obskurantismus“ und „Pfafferei“. Der Zölıbat, der den Geılst-
lıchen das „Schönste des menschlichen Daseins“, die „Naturanlage“ der ehelichen
Liebe, verbietet, ” kann solange nıcht beseitigt werden, als Orden und Jesuıitengibt.”

NCS, Sylvaın Marcechal, hat 1n dem mıt „Le Lucrece tranco1is“ überschriebenen Gedicht für die-
SCI1 Gottesbegriff recht: „L’homme dıt taısons Dıieu; qu'’ıl so1t image! Dieu fut; eit
Vouvrier adora SO ouvrage” (nach Salat, Gefahren 241 Anm.)

uch eın Paar Worte über die Frage: Führt die Aufklärung ZuUur Revolution? Miıt beson-
derer Rücksicht auf den Plan der Verfinsterung, München 1802, 104 (Salat, Revolution).

Salat, Revolution 104 Anm
Vgl Salat, Getfahren 4373
Vgl Salat, Getfahren 41 1
Scholastische Dıstinktionen der Gnadenlehre zerstoren ach Salat die Freiheit des Men-

schen. Dennoch geht erst 1e] spater uch adıkal Stattlers moraltheologische Aut-
fassungen VOL. Vgl Salat, Getahren 418 Anm

Vgl Salat, Getahren 431
Zıt Salat, Revolution 184 Anm

95 Salat, Revolution.
96 Salat, Revolution 109
9/ Vgl Salat, Revolution 213 „Wır bedürfen künftigidee“, einen „reinen Begriff von Christus“, der für alle „kultivierten Menschen“  annehmbar ist. „O, es ist eine große ... Sache um die Religion! Aber es gibt ... keine  fürchterlichere Geißel für die Menschheit und ihr edelstes Gut, die Sittlichkeit, als —  Religion.“ %® Eine „Religion“, die nicht von der Moral ausgeht und zu ihr zurück-  führt, ist trotz Berufung auf Offenbarun  g und Christus „Supersition, und eine  Kirche, ... hierauf gebaut ..., Pfaffentum“.®  Auch der Gnadenbegriff ist auf die notwendig zur Menschheit gehörende Anlage  zurückzuführen. Im Menschen ist (trotz Erbsünde) ein „Göttliches“.” Das bedeu-  tet, daß er, um gute Werke zu vollbringen, selbst frei handeln muß, und zwar aus  Achtung des erkannten Guten und aus Liebe zu Gott.” Wo die Gnadenlehre” diese  Freiheit antastet, redet sie nicht von Menschen, sondern von „Haustieren der  Enge  1“.93  Der Mensch wird nicht erst durch Erlösung „gut gemacht“. Er ist schon  durch Schöpfung gut und frei.  Vom Aufklärer gilt, was Johann Georg Hamann sagt: „Wer Pharisäer entlarvt,  wird gekreuzigt; wer Sophisten aufdeckt, trinkt den Giftbecher“.” Aber er schreite  „auf dem schönen Weg zum Besseren, freimütig und bescheiden! Ihn deckt die  Wahrheit“.” „Was dem ... lichteren Begriff .. nicht mehr entspricht: ... das muß fal-  len. Stützt, verlängert nicht seine Existenz! Braucht vielmehr eure Klugheit, die  Aufhebung solcher Institute auf die unschädlichste Weise zu beschleunigen.“ ®  Diesem Motto folgend wirft Salat seinen ganzen politischen Einfluß für die Auf-  klärung und ihre Ziele in die Waagschale. Er setzt sich für die Säkularisierung der  Klöster ein.” Ihr Besitz soll zur Fortbildung der Menschheit benützt werden. Sie  züchteten bisher „Obskurantismus“ und „Pfafferei“. Der Zölibat, der den Geist-  lichen das „Schönste des menschlichen Daseins“, die „Naturanlage“ der ehelichen  Liebe, verbietet,” kann solange nicht beseitigt werden, als es Orden und Jesuiten  gibt.”  nes, Sylvain Marechal, hat in dem mit „Le Lucr&ce francois“ überschriebenen Gedicht für die-  sen Gottesbegriff recht: „L’homme a dit: faisons Dieu; qu'il soit ä notre image! Dieu fut; et  Vouvrier adora son ouvrage“ (nach Salat, Gefahren 241 Anm.).  ® Auch ein paar Worte über die Frage: Führt die Aufklärung zur Revolution? Mit beson-  derer Rücksicht auf den Plan der Verfinsterung, München 1802, 104 (Salat, Revolution).  ® Salat, Revolution 104 Anm.  ” Vgl. Salat, Gefahren 433 f.  ’ Vgl. Salat, Gefahren 411 f.  ” Scholastische Distinktionen der Gnadenlehre zerstören nach Salat die Freiheit des Men-  schen. Dennoch geht er erst viel später auch radikal gegen Stattlers moraltheologische Auf-  fassungen vor. Vgl. Salat, Gefahren 418 Anm.  ” Vgzl. Salat, Gefahren 431.  % Zit. Salat, Revolution 184 Anm.  ® Salat, Revolution.  % Salat, Revolution 109 f.  ” Vgl. Salat, Revolution 213: „Wir bedürfen künftig ... keines Ordens mehr, er hieße  Illuminaten- oder Jesuitenorden. Jeder Orden ... eröffnet der Eigenliebe ... Spielraum, und  leitet ... zum Parteigeiste.“  % Vgl. Salat, Revolution 199 f.  2 Vgl. Salat, Revolution 193. 201 Anm. Der Geist der „scholastischen (Mönchs- oder  Jesuiten-)Moral“ entlarvt sich von selbst in dem Axiom: ex pietate mentiri! (ebd. 182).  Wie viele Greuel sind unter der Firma, in ‚maiorem dei gloriam‘ verübt worden (ebd. 175  Anm.).  90keıines Ordens mehr, hieße

Iluminaten- der Jesuıtenorden. Jeder Ordenidee“, einen „reinen Begriff von Christus“, der für alle „kultivierten Menschen“  annehmbar ist. „O, es ist eine große ... Sache um die Religion! Aber es gibt ... keine  fürchterlichere Geißel für die Menschheit und ihr edelstes Gut, die Sittlichkeit, als —  Religion.“ %® Eine „Religion“, die nicht von der Moral ausgeht und zu ihr zurück-  führt, ist trotz Berufung auf Offenbarun  g und Christus „Supersition, und eine  Kirche, ... hierauf gebaut ..., Pfaffentum“.®  Auch der Gnadenbegriff ist auf die notwendig zur Menschheit gehörende Anlage  zurückzuführen. Im Menschen ist (trotz Erbsünde) ein „Göttliches“.” Das bedeu-  tet, daß er, um gute Werke zu vollbringen, selbst frei handeln muß, und zwar aus  Achtung des erkannten Guten und aus Liebe zu Gott.” Wo die Gnadenlehre” diese  Freiheit antastet, redet sie nicht von Menschen, sondern von „Haustieren der  Enge  1“.93  Der Mensch wird nicht erst durch Erlösung „gut gemacht“. Er ist schon  durch Schöpfung gut und frei.  Vom Aufklärer gilt, was Johann Georg Hamann sagt: „Wer Pharisäer entlarvt,  wird gekreuzigt; wer Sophisten aufdeckt, trinkt den Giftbecher“.” Aber er schreite  „auf dem schönen Weg zum Besseren, freimütig und bescheiden! Ihn deckt die  Wahrheit“.” „Was dem ... lichteren Begriff .. nicht mehr entspricht: ... das muß fal-  len. Stützt, verlängert nicht seine Existenz! Braucht vielmehr eure Klugheit, die  Aufhebung solcher Institute auf die unschädlichste Weise zu beschleunigen.“ ®  Diesem Motto folgend wirft Salat seinen ganzen politischen Einfluß für die Auf-  klärung und ihre Ziele in die Waagschale. Er setzt sich für die Säkularisierung der  Klöster ein.” Ihr Besitz soll zur Fortbildung der Menschheit benützt werden. Sie  züchteten bisher „Obskurantismus“ und „Pfafferei“. Der Zölibat, der den Geist-  lichen das „Schönste des menschlichen Daseins“, die „Naturanlage“ der ehelichen  Liebe, verbietet,” kann solange nicht beseitigt werden, als es Orden und Jesuiten  gibt.”  nes, Sylvain Marechal, hat in dem mit „Le Lucr&ce francois“ überschriebenen Gedicht für die-  sen Gottesbegriff recht: „L’homme a dit: faisons Dieu; qu'il soit ä notre image! Dieu fut; et  Vouvrier adora son ouvrage“ (nach Salat, Gefahren 241 Anm.).  ® Auch ein paar Worte über die Frage: Führt die Aufklärung zur Revolution? Mit beson-  derer Rücksicht auf den Plan der Verfinsterung, München 1802, 104 (Salat, Revolution).  ® Salat, Revolution 104 Anm.  ” Vgl. Salat, Gefahren 433 f.  ’ Vgl. Salat, Gefahren 411 f.  ” Scholastische Distinktionen der Gnadenlehre zerstören nach Salat die Freiheit des Men-  schen. Dennoch geht er erst viel später auch radikal gegen Stattlers moraltheologische Auf-  fassungen vor. Vgl. Salat, Gefahren 418 Anm.  ” Vgzl. Salat, Gefahren 431.  % Zit. Salat, Revolution 184 Anm.  ® Salat, Revolution.  % Salat, Revolution 109 f.  ” Vgl. Salat, Revolution 213: „Wir bedürfen künftig ... keines Ordens mehr, er hieße  Illuminaten- oder Jesuitenorden. Jeder Orden ... eröffnet der Eigenliebe ... Spielraum, und  leitet ... zum Parteigeiste.“  % Vgl. Salat, Revolution 199 f.  2 Vgl. Salat, Revolution 193. 201 Anm. Der Geist der „scholastischen (Mönchs- oder  Jesuiten-)Moral“ entlarvt sich von selbst in dem Axiom: ex pietate mentiri! (ebd. 182).  Wie viele Greuel sind unter der Firma, in ‚maiorem dei gloriam‘ verübt worden (ebd. 175  Anm.).  90eröffnet der Eıgenliebeidee“, einen „reinen Begriff von Christus“, der für alle „kultivierten Menschen“  annehmbar ist. „O, es ist eine große ... Sache um die Religion! Aber es gibt ... keine  fürchterlichere Geißel für die Menschheit und ihr edelstes Gut, die Sittlichkeit, als —  Religion.“ %® Eine „Religion“, die nicht von der Moral ausgeht und zu ihr zurück-  führt, ist trotz Berufung auf Offenbarun  g und Christus „Supersition, und eine  Kirche, ... hierauf gebaut ..., Pfaffentum“.®  Auch der Gnadenbegriff ist auf die notwendig zur Menschheit gehörende Anlage  zurückzuführen. Im Menschen ist (trotz Erbsünde) ein „Göttliches“.” Das bedeu-  tet, daß er, um gute Werke zu vollbringen, selbst frei handeln muß, und zwar aus  Achtung des erkannten Guten und aus Liebe zu Gott.” Wo die Gnadenlehre” diese  Freiheit antastet, redet sie nicht von Menschen, sondern von „Haustieren der  Enge  1“.93  Der Mensch wird nicht erst durch Erlösung „gut gemacht“. Er ist schon  durch Schöpfung gut und frei.  Vom Aufklärer gilt, was Johann Georg Hamann sagt: „Wer Pharisäer entlarvt,  wird gekreuzigt; wer Sophisten aufdeckt, trinkt den Giftbecher“.” Aber er schreite  „auf dem schönen Weg zum Besseren, freimütig und bescheiden! Ihn deckt die  Wahrheit“.” „Was dem ... lichteren Begriff .. nicht mehr entspricht: ... das muß fal-  len. Stützt, verlängert nicht seine Existenz! Braucht vielmehr eure Klugheit, die  Aufhebung solcher Institute auf die unschädlichste Weise zu beschleunigen.“ ®  Diesem Motto folgend wirft Salat seinen ganzen politischen Einfluß für die Auf-  klärung und ihre Ziele in die Waagschale. Er setzt sich für die Säkularisierung der  Klöster ein.” Ihr Besitz soll zur Fortbildung der Menschheit benützt werden. Sie  züchteten bisher „Obskurantismus“ und „Pfafferei“. Der Zölibat, der den Geist-  lichen das „Schönste des menschlichen Daseins“, die „Naturanlage“ der ehelichen  Liebe, verbietet,” kann solange nicht beseitigt werden, als es Orden und Jesuiten  gibt.”  nes, Sylvain Marechal, hat in dem mit „Le Lucr&ce francois“ überschriebenen Gedicht für die-  sen Gottesbegriff recht: „L’homme a dit: faisons Dieu; qu'il soit ä notre image! Dieu fut; et  Vouvrier adora son ouvrage“ (nach Salat, Gefahren 241 Anm.).  ® Auch ein paar Worte über die Frage: Führt die Aufklärung zur Revolution? Mit beson-  derer Rücksicht auf den Plan der Verfinsterung, München 1802, 104 (Salat, Revolution).  ® Salat, Revolution 104 Anm.  ” Vgl. Salat, Gefahren 433 f.  ’ Vgl. Salat, Gefahren 411 f.  ” Scholastische Distinktionen der Gnadenlehre zerstören nach Salat die Freiheit des Men-  schen. Dennoch geht er erst viel später auch radikal gegen Stattlers moraltheologische Auf-  fassungen vor. Vgl. Salat, Gefahren 418 Anm.  ” Vgzl. Salat, Gefahren 431.  % Zit. Salat, Revolution 184 Anm.  ® Salat, Revolution.  % Salat, Revolution 109 f.  ” Vgl. Salat, Revolution 213: „Wir bedürfen künftig ... keines Ordens mehr, er hieße  Illuminaten- oder Jesuitenorden. Jeder Orden ... eröffnet der Eigenliebe ... Spielraum, und  leitet ... zum Parteigeiste.“  % Vgl. Salat, Revolution 199 f.  2 Vgl. Salat, Revolution 193. 201 Anm. Der Geist der „scholastischen (Mönchs- oder  Jesuiten-)Moral“ entlarvt sich von selbst in dem Axiom: ex pietate mentiri! (ebd. 182).  Wie viele Greuel sind unter der Firma, in ‚maiorem dei gloriam‘ verübt worden (ebd. 175  Anm.).  90Spielraum, un!
leitetidee“, einen „reinen Begriff von Christus“, der für alle „kultivierten Menschen“  annehmbar ist. „O, es ist eine große ... Sache um die Religion! Aber es gibt ... keine  fürchterlichere Geißel für die Menschheit und ihr edelstes Gut, die Sittlichkeit, als —  Religion.“ %® Eine „Religion“, die nicht von der Moral ausgeht und zu ihr zurück-  führt, ist trotz Berufung auf Offenbarun  g und Christus „Supersition, und eine  Kirche, ... hierauf gebaut ..., Pfaffentum“.®  Auch der Gnadenbegriff ist auf die notwendig zur Menschheit gehörende Anlage  zurückzuführen. Im Menschen ist (trotz Erbsünde) ein „Göttliches“.” Das bedeu-  tet, daß er, um gute Werke zu vollbringen, selbst frei handeln muß, und zwar aus  Achtung des erkannten Guten und aus Liebe zu Gott.” Wo die Gnadenlehre” diese  Freiheit antastet, redet sie nicht von Menschen, sondern von „Haustieren der  Enge  1“.93  Der Mensch wird nicht erst durch Erlösung „gut gemacht“. Er ist schon  durch Schöpfung gut und frei.  Vom Aufklärer gilt, was Johann Georg Hamann sagt: „Wer Pharisäer entlarvt,  wird gekreuzigt; wer Sophisten aufdeckt, trinkt den Giftbecher“.” Aber er schreite  „auf dem schönen Weg zum Besseren, freimütig und bescheiden! Ihn deckt die  Wahrheit“.” „Was dem ... lichteren Begriff .. nicht mehr entspricht: ... das muß fal-  len. Stützt, verlängert nicht seine Existenz! Braucht vielmehr eure Klugheit, die  Aufhebung solcher Institute auf die unschädlichste Weise zu beschleunigen.“ ®  Diesem Motto folgend wirft Salat seinen ganzen politischen Einfluß für die Auf-  klärung und ihre Ziele in die Waagschale. Er setzt sich für die Säkularisierung der  Klöster ein.” Ihr Besitz soll zur Fortbildung der Menschheit benützt werden. Sie  züchteten bisher „Obskurantismus“ und „Pfafferei“. Der Zölibat, der den Geist-  lichen das „Schönste des menschlichen Daseins“, die „Naturanlage“ der ehelichen  Liebe, verbietet,” kann solange nicht beseitigt werden, als es Orden und Jesuiten  gibt.”  nes, Sylvain Marechal, hat in dem mit „Le Lucr&ce francois“ überschriebenen Gedicht für die-  sen Gottesbegriff recht: „L’homme a dit: faisons Dieu; qu'il soit ä notre image! Dieu fut; et  Vouvrier adora son ouvrage“ (nach Salat, Gefahren 241 Anm.).  ® Auch ein paar Worte über die Frage: Führt die Aufklärung zur Revolution? Mit beson-  derer Rücksicht auf den Plan der Verfinsterung, München 1802, 104 (Salat, Revolution).  ® Salat, Revolution 104 Anm.  ” Vgl. Salat, Gefahren 433 f.  ’ Vgl. Salat, Gefahren 411 f.  ” Scholastische Distinktionen der Gnadenlehre zerstören nach Salat die Freiheit des Men-  schen. Dennoch geht er erst viel später auch radikal gegen Stattlers moraltheologische Auf-  fassungen vor. Vgl. Salat, Gefahren 418 Anm.  ” Vgzl. Salat, Gefahren 431.  % Zit. Salat, Revolution 184 Anm.  ® Salat, Revolution.  % Salat, Revolution 109 f.  ” Vgl. Salat, Revolution 213: „Wir bedürfen künftig ... keines Ordens mehr, er hieße  Illuminaten- oder Jesuitenorden. Jeder Orden ... eröffnet der Eigenliebe ... Spielraum, und  leitet ... zum Parteigeiste.“  % Vgl. Salat, Revolution 199 f.  2 Vgl. Salat, Revolution 193. 201 Anm. Der Geist der „scholastischen (Mönchs- oder  Jesuiten-)Moral“ entlarvt sich von selbst in dem Axiom: ex pietate mentiri! (ebd. 182).  Wie viele Greuel sind unter der Firma, in ‚maiorem dei gloriam‘ verübt worden (ebd. 175  Anm.).  90ZU Parteigeiste.“98 Vgl Salat, Revolution 199

99 Vgl Salat, Revolution 193 201 Anm Der Geıist der „scholastischen Mönchs- der
Jesuiten-)Moral“ entlarvt sıch VO selbst ın dem Axıom: pietate mentirı!
Wıe viele Greuel sınd der Fırma, ın ‚mMa10rem dei gloriam‘ verübt worden ebd 175
Anm.).



Der Professor der Moral- un Pastoraltheologie (1801-1807) als Unruhestifter
Als dıe Exjesuıuten ın Augsburg gerade darangehen, Salat neuerlich VOT die

Inquisıtion laden, wiırd ıhm durch Vermittlung VO  - Baron Kaspar VO:
Mastiaux *° die dem Patronat des Augsburger Domkapıtels stehende Ptarre
Haberskirchen in Bayern angeboten. Freudig ergreıft Salat dieses Angebot, Aaus
Schwaben auszuwandern. Für ıhn bedeutet Befreiung AUS dem Gefängnis. ” 801
trıtt die NECUC Stelle Schon kurz UVOo zeıgten sıch Aussıchten aut ıne

102Protessur ın Ingolstadt, dıe sıch nıcht realısierten.
ach seıner Übersiedlung erhält 1801 das Angebot ”” tür ıne Theologıe-

professur kurfürstlichen Lyzeum ın München 104 als Nachfolger des aufgeklärten
Moral- und Pastoraltheologen Sebastian Mutschelle (Exjesuıit), der VO  - der Ver-
einbarkeıt kantischer und christlicher Moral überzeugt W arl. Mutschelles Moral 1st
eın Versuch spekulativer Neubegründung 1m Sınne iıhrer autklärerischen Isolierung

105VO der Dogmatik. Als Salat Protessor wurde, hätte durch Beziehungen ZU
Kurfürsten und den ersten Staatsmännern“ leicht eın Kanonikat (Einkommen
z 1500 Gulden) erhalten können, doch 111 weıterhıin auch 1ın der Seelsorge
leiben un reicht die Pfarre Arnbach ein; ® die ıhm dann zugeteılt wird.'”

Salat ammelt als Pädagoge bald ıne grofße Hörerschaft, obwohl anfangs
Aaus Liebe ZUT Philosophie dıe theologische Protessur keineswegs mıt Begeisterung

100 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 196 Anm.; Salat, Supernaturalismus 476° Vom Gesın-
nungswandel des Barons, VO dem der Freund Salat 1U mıiıt Verbitterung spricht, 1St spater

rechen.
101 Vgl Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 231; Permaneder, Annales 286

Salat verweılst öfters darauf, dafß aufgrund seıiıner Abhandlungen 1m Phiılosophischen
Journal auf der Professorenliste tür Ingolstadt stand. Man hat jedoch den
Ilumıinatiısmus abgesetzten Protessor Reıner, VO dessen ehemalıgen Schülern eıner den
Universitätskuratoren WAal, VOLTSCZOSCH. Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 269 Anm.; Salat, Wahl-
verwandtschaftft 196.

103 Im Personalakt des Bayerischen Hauptstaatsarchives (MInn 1) tindet sıch eın
diesbezüglıches Schreiben (Auszug) die „Geıistliche Raths Schuldeputation“. Eıner seiıner
ehemalıgen Dillinger Präfekten, der Kirchengeschichtler un! Jurist Franz Andreas Noemer,
selbst VO'  —3 Exjesuiten Ww1e€e Sailer un! Ziımmer vertrieben, sıch tür Salat e1in; vgl Salat,
Denkwürdigkeiten 269 Anm Dıie Protessur erhält Salat aber aufgrund des Artıikels „Auch
die Aufklärung hat ihre Gefahren“; vgl Salat, Supernaturalismus 428°

104 Das Lyzeum 1St in Bayern der Universıität bei-, ın Württemberg dem Gymnasıum nNntier-

geordnet. Vgl Salat, Hauptgebrechen 61 Anm.; Permaneder, Annales 286 f.; Salat, Wahlver-
wandtschaft 4°

105 Sıehe dıe ausftführliche Analyse der „Moraltheologie“ Multschelles: Christoph Keller, DDas
Theologische ın der Moraltheologie. Eıne Untersuchung historischer Modelle aus der Zeıt des
Deutschen Idealiısmus. Dıss., Tübingen 1974, tf.; terner Kajetan Weıller, Mutschelles Leben,
München 1803; Walter Hunscheıidt, Sebastıan Mutschelle (1749—-1800). FEın kantianıscher
Moraltheologe, Moralphilosoph un! Moralpädagoge, Bonn 1948

106 Vgl Salat, Wahlverwandtschaftft 240 Anm.; Salat, Stellung 438 441
107 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 238; terner: Salat, Stellung 466 Anm., Salat, Schelling &s

2721 Anm Wiederholt erwähnt Salat, welch grofße tinanzıelle Einbufßen aufgrund seıner VO  3

Sailer überkommenen Liebe ZUr Seelsorge hat. Als nämlıch 1821 Arnbach abg1bt, bekommt
als Staatsrente nıcht 1500 Gulden, die eın Kanonikat eingebracht hätte, uch nıcht 600 Gul-

den mit „Kanonikalwohnung“, w1ıe och 1813 eın allerhöchstes Reskript versichert, sondern
blofß 400 Vgl Salat, Stellung 441 465 f? Permaneder, Annales 287 und Johann Meusel, [)as
Gelehrte Teutschland 1mM 19. Jahrhundert, 1 Lemgo 1811, 251
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antritt.  108 Die aufgeklärten Kuratoren beseitigen mıiıt einem Schreiben die Bedenken
Salats durch den Hınweıs, diese theologischen Gegenstände selen mıiıt philosophi-
schem Geıiste behandeln, da Moraltheologze und Moralphz:losophie CN verbunden
sind.!” Dıie Pastoraltheologie talle ıhm doch nıcht schwer, weıl lange Ptarrer SCWE-
SsSsCMH se1. Salat beruft sıch spater oft auf dieses Schreiben, VOT allem, WenNnn ıhm SCHh
seınes philosophischen Ansatzes Vorwürte gemacht werden.!!! Er behauptet, dafß
seıne Studenten „1M Elemente der Aufklärung“ mıiıt Ühnlichem FEıter arbeıten, w1e
und seıne Studiengenossen e1INst ın Dıiıllıngen. Mıt den Kollegen ebt 1n Frieden.
Gerne erinnert sıch bıs ın se1ın hohes Alter der Abendgesellschaften beim ANSCSC-

112henen Autfklärungsverfechter und Lyzeumsdırektor Kajetan Weiller.
In Salat erhält die Montgelas-Regierung einen Mann, w1e s1e ıh: sıch für hre

Zwecke erhotftt. uch wenn das Staatskirchentum nıcht 1n allen Einzelheiten
öffentlich verteidigt, vertritt dessen Auffassungen bezüglıch Miıschehe, Tole-
ranz, Klosteraufhebung, Priestertum oder Bıschofsernennungen. Natürliıch macht
sıch damıiıt Jjene Feinden, die die kirchliche Rechtsordnung über die des Staates
stellen. Oftftten verteidigt das Toleranzedikt VO 10. Januar 1803 den Eın-
wand Roms.

Salat wırd ımmer wıeder mıiıt Arbeiten für die Regierung betraut. Er wiırd könig-
licher Zensor 1M Ptarrkonkurs. Und als INan sıch anschickt, die Mendikanten-
ordnung aufzulösen, und deswegen Unruhe 1ın der Bevölkerung entsteht, schlägt
Sailer VOI, Salat ZUrTr Verteidigung des Vorhabens einzusetzen. Dıieser rechtfertigt das
Vorgehen der Regierung mıiıt dem Hınweıs, da{fß die Aufhebung der Bettelmönche
echte Volksbildung bezweckrt. eın Autsatz findet nıcht bloß ın Deutschland, SOMN-
dern auch ın Frankreich und England grofße Beachtung. ‘” Des öfteren behauptet
Salat, INan habe ıhn 05 ZU Lehrer des Kronprinzen in der Philosophie VOISC-
schlagen. Der zuständige Mınıster mıißachtete jedoch die „Grundbildung des künf-
tigen Regenten“”, indem ‚War einen Physık-, aber keine Philosophieprofessor
bestellte. In Philosophie sollte ıh seın Religionslehrer Joseph Anton Franz Marıa
Sambuga unterrichten, *“ durch den Salat 1805 mıiıt dem Kronprinzen ekannt-
gemacht 115 wiırd!

108 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 196 f.; Salat, Schelling Z 2721 Anm.
109 Vgl Salat, Stellung 286
110 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 269 Anm.:; Salat, Wahlverwandtschaft 197

Zimmer drückt die dorge Salats Moral ın eiıner langen Epistel aUS; vgl Salat,
Denkwürdigkeiten 27A Anm.

112 Vgl Salat, Denkwürdigkeıiten 270 Anm.; terner Salat, Supernaturalismus 410 Anm. 438
132 Vgl Salat, Stellung 351 Anm. Abgedruckt tindet sıch der Autsatz 1N; Salat, Aufklärung 1n

Bayern Aufgrund dieser un! anderer Arbeiten für das Mınısteriıum bıttet Salat (24. 71
die Verleihung des Zıvil-Verdienst-Ordens. Vgl Bayerisches Hauptstaatsarchiv,

Ordensakten Grotesk erscheınt, da{fß derselbe die Klöster bekämpfende Salat nıcht
I11Ur ihre Gasttfreundschaft ausnutzt, sondern auch breıit schildert, w1e treundlıch 1817 iın
den österreichischen Stiften Klosterneuburg, Göttweig, Melk, St. Florıian, Kremsmünster und
Lambach aufgenommen wurde, vgl Salat, Supernaturalısmus 464' Seine Meınung ber die
Bettelmönche hat ennoch nıe widerruftfen. In Salat, Schelling 2, 231° bemerkt bıtter, da{fß
Saıiler deren Wiedereinführung Ludwig nıchts unternahm; vgl uch Salat,
Schelling und Hegel Anm

114 Vgl Salat, Stellung 455; terner Salat, Wahlverwandtschaft 299 Anm.
115 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 310



In Augsburg 1St INall über Salats Auswanderung erbost, VOT allem weıl dıe Neu-
auflage der Schriftt „Aufklärung hat hre Getahren“ für Norddeutschland ohne
Imprimatur gedruckt wird. Mıt einem neuerlichen Proze( ıhn ]] INnan dem
„1N Bayern einreißenden Illuminatismus (Hınc ıllae lacrımae! Schranken SeL-
zen .  « 116 Er wiırd VOT ıne „Vıkarıatskommission“ AaUusSs Exjesulten bestellt,  117 doch der
Kurfürst VO Bayern verhindert den Prozeß miıt eiınem Ausreiseverbot Salats und
einem Rechtfertigungsschreiben den Bischof.!®

Der Theologieprofessor Salat hat sıch bısher baum muiıt Theologie 1mM CNSCICH Sınn
befaßt. Er WAar und bleibt Philosoph und kümmert sıch 1in erster Linıe dıe
Aufklärung. Das 1st auch der Grund, WAaTrum Saıler VO den aus München nach
Landshut überwechselnden Studenten nochmals das Hören seiıner Vorlesungen ın
Moral- und Pastoraltheologie ordert. Be1 Salat hätten s1e „sovıel als keine“ gehört,
emerkt einmal.!””

war fehlt gerade Nn seınes großen politischen Einflusses nıcht
Versuchen, Salat der Aufklärung abspenstig machen und für den „Obskuran-
tiısmus“ gewıinnen. Salat aber bleibt seiınem Grundsatz: „An keine Parte1 mich

120anzuschlıiefßen, sondernIn Augsburg ist man über Salats Auswanderung erbost, vor allem weil die Neu-  auflage der Schrift „Aufklärung hat ihre Gefahren“ für Norddeutschland ohne  Imprimatur gedruckt wird. Mit einem neuerlichen Prozeß gegen ihn will man dem  „in Bayern einreißenden Illuminatismus (Hinc illae lacrimae! ...) Schranken set-  zen“.''* Er wird vor eine „Vikariatskommission“ aus Exjesuiten bestellt,'!” doch der  Kurfürst von Bayern verhindert den Prozeß mit einem Ausreiseverbot Salats und  einem Rechtfertigungsschreiben an den Bischof.‘!*  Der Theologieprofessor Salat hat sich bisher kaum mit Theologie im engeren Sinn  befaßt. Er war und bleibt Philosoph und kümmert sich in erster Linie um die  Aufklärung. Das ist auch der Grund, warum Sailer von den aus München nach  Landshut überwechselnden Studenten nochmals das Hören seiner Vorlesungen in  Moral- und Pastoraltheologie fordert. Bei Salat hätten sie „soviel als keine“ gehört,  bemerkt er einmal.!!”  Zwar fehlt es gerade wegen seines großen politischen Einflusses nicht an  Versuchen, Salat der Aufklärung abspenstig zu machen und für den „Obskuran-  tismus“ zu gewinnen. Salat aber bleibt seinem Grundsatz: „An keine Partei mich  « 120  anzuschließen, sondern ... bloß nach meiner Überzeugung ... zu handeln  treu,  auch als er sich auf scheinbar verlorenem Posten befindet.  Wegen Salats Beziehungen zu hohen politischen Persönlichkeiten meiden und  fürchten ihn viele, die nicht seine Ansichten teilen.  121  Er genießt das besondere  Vertrauen sowohl des Ministers Theodor Heinrich Graf Morawitzky als auch der im  Kultus- und Universitätsressort maßgeblichen Geheimräte Friedrich von Zentner  und Freiherr von Branca.  122  Weiller macht Salat auch mit Johann Heinrich von  Schenk bekannt, dessen Freund er wird. Jede Woche informiert er ihn über die  neueste Literatur. Die Stunden bei Schenk sind die schönsten „seines Lebens in  München“.'” Durch Schenk wird Salat auch mit dem im Jahre 1804 zum Aka-  16 Vgl. Salat, Kampf 12.  !7 Vgl. Salat, Stellung 53. Die Kommission besteht aus dem „Haupt-Mann unter den Jesui-  ten“, Jakob Anton Zallinger, dem bischöflichen Visitator GR Mayer und dem Regens des  bischöflichen Seminars (Pfaffenhausen) Rößle; vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 285 f. Anm. Als  Schwaben später an Bayern fällt und Baron Mastiaux Landesdirektor wird, rächt er sich  besonders an Rößle. Salat weiß (ebd. 288 f. Anm.) zu berichten, daß Rößle dann mit 70 Jahren  trunksüchtig wird und in „Raserei jämmerlich“ dahinstirbt. Mayer sei dem Wahnsinn verfal-  len  290 Anm.).  11  6  Salat gibt folgendes Tischgespräch des Kurfürsten wieder (vgl. Salat, Denkwürdigkeiten  286 Anm.): „Heute habe er [Maximilian Joseph] von zwei Bischöfen Briefe erhalten, von  Augsburg und Konstanz; die seien in wunderlichem Widerspruch über den neuen Professor  [Salat] ...“. Der Wortlaut des Ansuchens um die Zustimmung in: Salat, Kampf 79 Anm.  !? Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 336.  120 Salat berichtet davon Salat, Denkwürdigkeiten 401 Anm. Man macht sich wegen seiner  n  erischen Einstellung gegenüber der Aufklärerei Hoffnung.  SC#  * Vgl. Laetitia Böhm/Johannes Spörl, (Hg.), Ludwig-Maximilians-Universität. Ingolstadt  — Landshut — München (1472-1972), Berlin 1972, 206; auch Salat, Wahlverwandtschaft 239.  12 Alle drei spielen auch eine entscheidende Rolle bei Salats Münchener Berufung; vgl.  Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 233 Anm.  ' Mehr über das gute Verhältnis zu Johann Heinrich von Schenk in: Salat, Darstellung der  Moralphilosophie, 2 Bde, Landshut 1813/14, II 389. 359 Anm.; Salat, Die Moralphilosophie.  Der erste oder nächste Hauptzweig der Philosophie als Wissenschaft. Dritte, zum Teil neu-  bearbeitete Auflage, München 1821, 563; ferner Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 233  Anm.; Salat, Wahlverwandtschaft 228 f. 240 Anm.; Salat, Schelling 2, 6 f. Das freundschaftliche  93blo{fß nach meıner ÜberzeugungIn Augsburg ist man über Salats Auswanderung erbost, vor allem weil die Neu-  auflage der Schrift „Aufklärung hat ihre Gefahren“ für Norddeutschland ohne  Imprimatur gedruckt wird. Mit einem neuerlichen Prozeß gegen ihn will man dem  „in Bayern einreißenden Illuminatismus (Hinc illae lacrimae! ...) Schranken set-  zen“.''* Er wird vor eine „Vikariatskommission“ aus Exjesuiten bestellt,'!” doch der  Kurfürst von Bayern verhindert den Prozeß mit einem Ausreiseverbot Salats und  einem Rechtfertigungsschreiben an den Bischof.‘!*  Der Theologieprofessor Salat hat sich bisher kaum mit Theologie im engeren Sinn  befaßt. Er war und bleibt Philosoph und kümmert sich in erster Linie um die  Aufklärung. Das ist auch der Grund, warum Sailer von den aus München nach  Landshut überwechselnden Studenten nochmals das Hören seiner Vorlesungen in  Moral- und Pastoraltheologie fordert. Bei Salat hätten sie „soviel als keine“ gehört,  bemerkt er einmal.!!”  Zwar fehlt es gerade wegen seines großen politischen Einflusses nicht an  Versuchen, Salat der Aufklärung abspenstig zu machen und für den „Obskuran-  tismus“ zu gewinnen. Salat aber bleibt seinem Grundsatz: „An keine Partei mich  « 120  anzuschließen, sondern ... bloß nach meiner Überzeugung ... zu handeln  treu,  auch als er sich auf scheinbar verlorenem Posten befindet.  Wegen Salats Beziehungen zu hohen politischen Persönlichkeiten meiden und  fürchten ihn viele, die nicht seine Ansichten teilen.  121  Er genießt das besondere  Vertrauen sowohl des Ministers Theodor Heinrich Graf Morawitzky als auch der im  Kultus- und Universitätsressort maßgeblichen Geheimräte Friedrich von Zentner  und Freiherr von Branca.  122  Weiller macht Salat auch mit Johann Heinrich von  Schenk bekannt, dessen Freund er wird. Jede Woche informiert er ihn über die  neueste Literatur. Die Stunden bei Schenk sind die schönsten „seines Lebens in  München“.'” Durch Schenk wird Salat auch mit dem im Jahre 1804 zum Aka-  16 Vgl. Salat, Kampf 12.  !7 Vgl. Salat, Stellung 53. Die Kommission besteht aus dem „Haupt-Mann unter den Jesui-  ten“, Jakob Anton Zallinger, dem bischöflichen Visitator GR Mayer und dem Regens des  bischöflichen Seminars (Pfaffenhausen) Rößle; vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 285 f. Anm. Als  Schwaben später an Bayern fällt und Baron Mastiaux Landesdirektor wird, rächt er sich  besonders an Rößle. Salat weiß (ebd. 288 f. Anm.) zu berichten, daß Rößle dann mit 70 Jahren  trunksüchtig wird und in „Raserei jämmerlich“ dahinstirbt. Mayer sei dem Wahnsinn verfal-  len  290 Anm.).  11  6  Salat gibt folgendes Tischgespräch des Kurfürsten wieder (vgl. Salat, Denkwürdigkeiten  286 Anm.): „Heute habe er [Maximilian Joseph] von zwei Bischöfen Briefe erhalten, von  Augsburg und Konstanz; die seien in wunderlichem Widerspruch über den neuen Professor  [Salat] ...“. Der Wortlaut des Ansuchens um die Zustimmung in: Salat, Kampf 79 Anm.  !? Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 336.  120 Salat berichtet davon Salat, Denkwürdigkeiten 401 Anm. Man macht sich wegen seiner  n  erischen Einstellung gegenüber der Aufklärerei Hoffnung.  SC#  * Vgl. Laetitia Böhm/Johannes Spörl, (Hg.), Ludwig-Maximilians-Universität. Ingolstadt  — Landshut — München (1472-1972), Berlin 1972, 206; auch Salat, Wahlverwandtschaft 239.  12 Alle drei spielen auch eine entscheidende Rolle bei Salats Münchener Berufung; vgl.  Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 233 Anm.  ' Mehr über das gute Verhältnis zu Johann Heinrich von Schenk in: Salat, Darstellung der  Moralphilosophie, 2 Bde, Landshut 1813/14, II 389. 359 Anm.; Salat, Die Moralphilosophie.  Der erste oder nächste Hauptzweig der Philosophie als Wissenschaft. Dritte, zum Teil neu-  bearbeitete Auflage, München 1821, 563; ferner Felder, Gelehrten- und Schriftenlexikon 233  Anm.; Salat, Wahlverwandtschaft 228 f. 240 Anm.; Salat, Schelling 2, 6 f. Das freundschaftliche  93handeln Lreu,
auch als sıch auf scheinbar verlorenem Posten befindet.

egen Salats Beziehungen hohen polıtıschen Persönlichkeiten meıden und
türchten ihn viele, die nıcht seine Ansıchten teilen. 121 Er geniefßt das besondere
Vertrauen sowohl des Mınıiısters Theodor Heınrich raf Morawıtzky als auch der 1m
Kultus- und Unihversıitätsressort maßgeblichen Geheimräte Friedrich VO Zentner
und Freiherr VO  3 Branca. 122 Weiller macht Salat auch mıt Johann Heıinrıch VO  -
Schenk bekannt, dessen Freund wırd. Jede Woche intormiert ıh: über die
neueste Lıteratur. Dıie Stunden be1 Schenk sınd die schönsten „seınes Lebens 1in
München“.  « 123 Durch Schenk wırd Salat auch mıiıt dem 1M Jahre 804 ZU Aka-

116 Vgl Salat, Kampf117 Vgl Salat, Stellung Die Kommissıon esteht aAus dem „HMaupt-Mann den Jesu1-
ten“, Jakob Anton Zallınger, dem bischöflichen Visıtator Mayer und dem Regens des
bischöflichen Seminars (Pfaffenhausen) O  e vgl Salat, Denkwürdigkeıiten 285 Anm. Als
Schwaben spater Bayern fällt und Baron Mastıaux Landesdırektor wiırd, rächt sıch
besonders Rößle Salat weılß ebd 288 Anm.) berichten, dafß Röfßle dann mıt Jahren
trunksüchtig wırd und 1n „Rasereı jJammerlıch“ dahınstirbt. Mayer se1l dem Wahnsinn vertal-
len 290 Anm.).11 > o Salat o1bt folgendes Tischgespräch des Kurfürsten wıeder (vgl Salat, Denkwürdigkeiten
286 Anm.) „Heute habe |Maxımilian Joseph] VO we1ıl Bischöten Briete erhalten, VO  -

Augsburg und Konstanz; die selen 1ın wunderliıchem Widerspruch über den Protessor
Salat) Der Wortlaut des Ansuchens dıe Zustimmung 1: Salat, Kampf Anm.

119 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 3236
120 Salat berichtet davon Salat, Denkwürdigkeiten 401 Anm. Man macht sıch seıner

erischen Einstellung gegenüber der Aufklärerei Hoffnung.5°5 Vgl Laetitıa Böhm/Johannes Spörl, (Hg.), Ludwıg-Maxımilıans-Universität. Ingolstadt
Landshut München (1472-1972), Berlin 1972, 206; uch Salat, Wahlverwandtschaft 239
122 Alle drei spielen uch eiıne entscheidende bei Salats Münchener Berufung; vgl

Felder, Gelehrten- und Schrittenlexikon 233 Anm.
123 Mehr über das gute Verhältnis Johann Heınrich VO Schenk 1N; Salat, Darstellung der

Moralphilosophie, Bde, Landshut 1813/14, I1 389 359 Anm.; Salat, Die Moralphilosophie.
Der der nächste Hauptzweig der Phiılosophie als Wıssenschaft. Drıtte, ZU Teil 1CcUu-

bearbeitete Auflage, München 1821, 36J3; fterner Felder, Gelehrten- und Schrittenlexikon 233
Anm.; Salat, Wahlverwandtschaft 228 240 Anm.; Salat, Schelling , Das treundschafrtliche
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demiepräsidenten ernannten Jacobı befreundet.!“* Dieser und die Vorgenannten VCI-
anlassen spater (1807) seiınen Ruf nach Landshut.

In den Jahren 801 bıs 803 führt Salat mıt seınem Freund Schenk angeregte
Diıskussionen über den ortgang der Aufklärung. egen unerspriefßlicher Aus-
wüchse wiırd Schenk ab 804 ımmer kritischer und bald außert sıch Banz erbost
über ZEWI1SSE „Grundsätze und Ansıchten“. Salat nımmt den Zrn des Freundes
Zu Anlads, 1805 das aufsehenerregende Buch „Fortschritte des Lichtes iın Bayern”

125herauszubringen.
Was Werk enthält ‚.WarTr nıcht ausschließlich eigene Beıträge, befafßt sıch jedoch

hauptsächlich miıt Salats Tätigkeıit und wırd deswegen ıhm allein zugeschrieben. Es
nın wirkliche Getahren der Aufklärung beim Namen. Weıl die Autklärerei INall-
cher Autklärer sehr hart angegriffen wird, kommt einem Eklat Unter anderem
leiıten Wwe1l 1m Staatsdienst stehende Geistliche gerichtliche Schritte Salat 1n.
Er wırd VO:  3 den „Helden der ‚Aufklärung‘“ als „Schwärmer“ und „unruhiger Kopf“

126gebrandmarkt. Man 11 sıch seıiner entledigen. och jetzt kommen Salat seıne
Bezıehungen Regierungsstellen Zugute, ‚wWwe1l Mınıster (Morawitzky und Mont-
gelas) und Z7Wwel hochgestellte Beamte Branca und Mastıaux) verwenden ıhren
Eıinflufß, Salat reiten. lle Freunde, auch Jacobi, Schenk und Zentner, treten
für iıhn 1n.  127 Der Proze(ß bleibt Salat War ErSpart, doch VO da 1St se1ın Name mi1t

1238dem Makel der Streit- und Klatschsucht verbunden.

Der überflüssige“ Vermattler zwischen den Fronten
Dıie Fürsten- und Jesuıtenuniversıtät Ingolstadt schaut auf ıne drei Jahrhunderte

alte rühmliche Vergangenheıt zurück,  129 als Johann Miıchael Saıiler sıch
Pfingstsonntag 1010 Aaus$s ngst VOT den heranrückenden Franzosen MIt Protessoren-
und Studentenschaft auf den Weg ZUr ehemalıgen Residenzstadt Landshut macht. 130

Verhältnis Schenk retitet Salat A4Uus diversen Schwierigkeiten; vgl Salat, Stellung 461 Zum
Sohn Eduard VO Schenk, der damals noch Gymnasıum Ist, spater ber Mınıster wiırd, hat
Salat keine Beziehungen; vgl Salat, Stellung 471

124 Später bedauert Salat, dafß seıiner Berufung nach Landshut der persönlıche
Kontakt MmMIi1t Jacobi schon nach zweıeıinhalb Jahren aufhört; vgl Salat, Schelling 2’ 13 .

125 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 431 Anm
126 Vgl Salat, Denkwürdigkeıiten 359
127 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 405 Anm.; Salat, Stellung 461
128 Am Maı 1808 übermuittelt der untıus Annibale della Genga der Indexkongregation

ın Rom eın 23 Nummern umiassendes Verzeichnis „schlechter Bücher und Zeitschriften“, auf
dem sıch uch die „Fortschritte des Lichtes“ finden.

129 Von Herzog Ludwig dem Reichen wırd die Uniuiversıität 1472, 1ın Nachahmung der Wıener
Unıiversıität, mıiıt 1er Fakultäten gegründet. Mırt Protessoren wıe Peter Nıgrı, Konrad Celtis,
Johannes Aventinus und Johannes Reuchlıin wırd s1ie bald eiınem entrum des Humanısmus.
In der Retormationszeit gilt s1e mıiıt Johannes Eck und Nıkolaus Apel als Bollwerk des
Katholizismus. Vgl arl Pranitl, Geschichte der Ludwig-Maxımilıans-Universität ın Ingol-
stadt, Landshut, München, Bde, München 1872, 141—-216 Als der Tod VO Eck 1543 eıne
Kriıse bewirkt, chickt Paul 111 autf Ersuchen Herzog Wilhelms 1579 Petrus Canısıus
Jesuiuten. Franz Xaver Schmalzgrueber wahren ber Jahrhunderte die römische Ge-
sınnung. Vgl ebd 217-615 Erst Miıtte des machen sıch mıiıt Johann dam VO Ick-

moderne Wolffsche Gedanken auch ın Ingolstadt breit.
130 Vgl Otto Roegele/Wolfgang Langenbucher, Ludwig-Maxıimilıans-Universität Mun-

chen (1421—-1972), München 1972 Bei der teierlichen Eröffnung 1802 wiırd Ingolstadt als
„eiserner Käfig“ dem „reizenden Paradıies VO Landshut“ entgegengestellt.



Hıer hofft INall, fern VO Kriegslärm und inspırıert VO Geliste der Aufklärung,
Forschung und Lehre voranzutreıben. Zunächst scheınt sıch auch allesn
der Aufklärung entwickeln. Beim Danktest 802 zeıgt sıch dıe Begeisterung tür
den trischen Wind.!” Das ZU Irıumphbogen dekorierte Portal der ehemalıgen
Domuinikaner-, Jjetzıgen Universitätskirche krönt die das Universiıtätswappen Lra-

gende Pallas Athene, begleitet VO Aufklärungsgenius, mıiıt der Inschrift „Fiıat Iux  “
In der Festpredigt Zu TIThema „Die Weisheit baute sıch eınen Tempel und 1eß

sıch einladen“ (5Spr 9,1 schildert Protessor eorg Dietl dıe Fortschritte der Philo-
sophıe, die jetzt die praktische Vernunft über dıe theoretische erhebt. Der ber-
ylaube 1St eın für allemal a  T und ıne vernünftige Religions-, Rechts- und
Tugendlehre begründet. hre Auswirkungen sınd: Fortschritt ın Volksbildung,
Technik un Wıiırtschatftt. Dıie Theologie 1st Jetzt auf dem besten Weg, WCB VO: scho-
lastıschen Spekulationen und Dogmen Zur wahren christlichen Lehre Sıe soll echte
Volkslehrer (Priester) heranzıehen. Zeichen der Göttlichkeit und Vernunftmäßigkeit
der Relıgion 1st iıhre alle Zeıten, Natıonen und Kulturperioden transzendierende
Kraft Relıgion und Vernunft haben einen einzıgen Vater, W Aufklärung
auch dann nıcht relıg1ons-feindlich Ist, WE S1e unerquickliche Auswüchse n

Unaufgeklärte Religion 1st TrOoONn- und Heuchlerdienst, dem eın nıedriger
Gottesbegriff zugrunde lıegt. S1e predigt Gewissenhaftigkeit ın Nebensachen,
Leichtsinn in wichtigen Angelegenheiten. Sıe 1St daher Glaube ohne Tugend,
Frömmuigkeıt ohne Menschenliebe, Eıter ohne Verstand. Der ohl gebildetste aller
Landshuter Protfessoren schließt seıne Predigt mıiıt einer Beschwörung des (elistes
Gottes, dieser Universıität als seiınem Tempel wohnen.!* W)as 1St 1mM Jahr 1802

Dıie Montgelas-Regierung unterstutzt die Aufklärungseuphorie. Dıie Protessoren
sollen als Autklärer ıhren Dıenst iın Staat und Kırche richtig ertüllen. ber die
Regierung hat bei der Auswahl einıger keine ın ıhrem Sınne glückliche and Sıe
stellt auch Männer eın, die ganz andere Wege gehen. In Landshut kommt bald
tieter Selbstbesinnung und -EINCUCIUNG des Denkens, die, verbunden mıiıt Schelling-
schem Gedankengut, Grundlage der atholischen Restauratıon wırd un: ın schärf-
sten Wıderspruch ZUuUr Aufklärung gerat.

Die Berutfenen, die ZU stärksten Anzıehungspol der Bewegung werden,
133sınd die Freunde Saıler, Zımmer und Weber und der Rechtsgelehrte Friedrich

Carl VO  - Savıgny. Schon 1803 entdecken Ziımmer und Weber die Naturphilosophie
Friedrich Wılhelm Schellings.””” Zimmer gewıinnt auch Sailer, ” der durch seıne reli-

131 Vgl Dıie Schilderung des Danktestes VO “ e Junı 1802 in: Prantl, LM B 699
132 Vgl Georg Dietl, ede als dıe Churfürstliche Universıutät Landshut die ehemalıge

Domuinikanerkirche 1ın Besıtz nahm, Landshut 1802
133 Weber „entflieht“ 1804 ın seıne Pftarrei und das Lyzeum frühere Unıiversıität) VO

Dillingen. Er wiırd Domkapitular 1n Augsburg. Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 169 Anm.
134 arl ‚os| s (Hg.), Ingolstadt, Landshut, München. Der Weg eıiıner Unıiversıität,

München 1972 90Ö täuscht sıch, wenn Weber VOT Zıiımmer Schelling stofßen laßt Zımmer,
zuerst Anhänger des Leibniz-Wolttschen 5Systems, ann Kantıaner, Sagtl, Übergehung der
Fichteschen Periode, 1804 ber die Schellingsche Philosophie Salat „Jetzt haben wır die
wahre Philosophie.“ Salat, Denkwürdigkeiten F 26/; vgl Salat, Religionsphilosophie 1820,
102 Anm.; terner: Salat, Philos. 1820, f, Salat, Hauptgebrechen 5 9 Salat, Denkwürdigkeıiten
1.239 {f.; Salat, Stellung 477533 Von Weber behauptet Salat: „Seıin ftortwährendes StudiumHier hofft man, fern vom Kriegslärm und inspiriert vom Geiste der Aufklärung,  Forschung und Lehre voranzutreiben. Zunächst scheint sich auch alles zugunsten  der Aufklärung zu entwickeln. Beim Dankfest 1802 zeigt sich die Begeisterung für  den frischen Wind.'” Das zum Triumphbogen dekorierte Portal der ehemaligen  Dominikaner-, jetzigen Universitätskirche krönt die das Universitätswappen tra-  gende Pallas Athene, begleitet vom Aufklärungsgenius, mit der Inschrift „Fiat lux“.  In der Festpredigt zum Thema „Die Weisheit baute sich einen Tempel und ließ  zu sich einladen“ (Spr 9,1.3) schildert Professor Georg Dietl die Fortschritte der Philo-  sophie, die jetzt die praktische Vernunft über die theoretische erhebt. Der Aber-  glaube ist ein für allemal ausgerottet und eine vernünftige Religions-, Rechts- und  Tugendlehre begründet. Ihre Auswirkungen sind: Fortschritt in Volksbildung,  Technik und Wirtschaft. Die Theologie ist jetzt auf dem besten Weg, weg von scho-  lastischen Spekulationen und Dogmen zur wahren christlichen Lehre. Sie soll echte  Volkslehrer (Priester) heranziehen. Zeichen der Göttlichkeit und Vernunftmäßigkeit  der Religion ist ihre alle Zeiten, Nationen und Kulturperioden transzendierende  Kraft. Religion und Vernunft haben einen einzigen Vater, weswegen Aufklärung  auch dann nicht religions-feindlich ist, wenn sie unerquickliche Auswüchse an-  prangert. Unaufgeklärte Religion ist Fron- und Heuchlerdienst, dem ein niedriger  Gottesbegriff zugrunde liegt. Sie predigt Gewissenhaftigkeit in Nebensachen,  Leichtsinn in wichtigen Angelegenheiten. Sie ist daher Glaube ohne Tugend,  Frömmigkeit ohne Menschenliebe, Eifer ohne Verstand. Der wohl gebildetste aller  Landshuter Professoren schließt seine Predigt mit einer Beschwörung des Geistes  Gottes, an dieser Universität als seinem Tempel zu wohnen.'” Das ist im Jahr 1802.  Die Montgelas-Regierung unterstützt die Aufklärungseuphorie. Die Professoren  sollen als Aufklärer ihren Dienst in Staat und Kirche richtig erfüllen. Aber die  Regierung hat bei der Auswahl einiger keine in ihrem Sinne glückliche Hand. Sie  stellt auch Männer ein, die ganz andere Wege gehen. In Landshut kommt es bald zu  tiefer Selbstbesinnung und -erneuerung des Denkens, die, verbunden mit Schelling-  schem Gedankengut, Grundlage der katholischen Restauration wird und in schärf-  sten Widerspruch zur Aufklärung gerät.  Die Berufenen, die zum stärksten Anziehungspol der neuen Bewegung werden,  133  sind die Freunde Sailer, Zimmer und Weber  und der Rechtsgelehrte Friedrich  Carl von Savigny. Schon 1803 entdecken Zimmer und Weber die Naturphilosophie  Friedrich Wilhelm Schellings.'** Zimmer gewinnt auch Sailer,'” der durch seine reli-  . Vgl. Die Schilderung des Dankfestes vom 4.-7. Juni 1802 in: Prantl, LMU 2, 699 f.  13 Vgl. Georg Dietl, Rede als die Churfürstliche Universität zu Landshut die ehemalige  Dominikanerkirche in Besitz nahm, Landshut 1802.  13 Weber „entflieht“ 1804 in seine Pfarrei und an das Lyzeum (frühere Universität) von  Dillingen. Er wird Domkapitular in Augsburg. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 169 Anm.  1 Karl Bosl u.a. (Hg.), Ingolstadt, Landshut, München. Der Weg einer Universität,  München 1972, 90 täuscht sich, wenn er Weber vor Zimmer zu Schelling stoßen läßt. Zimmer,  zuerst Anhänger des Leibniz-Wolffschen Systems, dann Kantianer, sagt, unter Übergehung der  Fichteschen Periode, 1804 über die Schellingsche Philosophie zu Salat: „Jetzt haben wir die  wahre Philosophie.“ Salat, Denkwürdigkeiten 272. 267; vgl. Salat, Religionsphilosophie 1820,  102 Anm.; ferner: Salat, Philos. 1820, 54 f.; Salat, Hauptgebrechen 56; Salat, Denkwürdigkeiten  1.239 ff.; Salat, Stellung 477-533. Von Weber behauptet Salat: „Sein fortwährendes Studium ...  hatte ihn zu mehreren Systemen geführt; und bei seinem Ernste für die Wissenschaft ergab  er sich jedem mit besonderer Wärme: so dem Wolffschen, dann dem Kantschen, dann dem  95hatte ıhn mehreren Systemen geführt; und bei seınem Ernste tür die Wissenschaft ergab

sıch jedem mıt besonderer Wärme: dem Wolffschen, dann dem Kantschen, dann dem



z1Öse Geistesrichtung meısten ZUTr Überwindung der Aufklärung beiträgt. „Aus
der Wurzel der Saiılerschen posıtıven Gläubigkeit, die dank Saılers erzieherischen
Fähigkeiten einen weıten Kreıs ZOB, Zzu einen Teıl, und Zzu anderen AUS dem Geılst

erwuchs dann dieder unıversal gebildeten Vertreter der Schelling-Richtung
eigentliche ‚Landshuter ewegung', die Vorstute dessen, W as INan ‚Münchner
Romantık‘ nennt.“ 136 Um diıese vier Persönlichkeiten ammelt sıch bald der Kreıs,
der die emotionale und intellektuelle Reaktion die Schattenseiten der Auf-
klärung einleitet.

Saıiler 1st ;ohl die ausgeglichenste Gestalt 1m damaligen deutschen Katholizismus.
Er verbindet tradıtionelle Frömmigkeıt und Lehre mIit eıgener spirıtueller Er-
fahrung. Er vereıint mystisches Feuer und klares Denken und entwickelt ıne NeU-

artıge, biblisch un! patrıstisch begründete Theologie und Spirıtualıität der Offten-
barung. Er stillt den Durst der eıt nach relıg1öser Erfahrung, gerade weıl nıcht
bloß Lehrer und Publıizist, sondern auch charismatischer Seelsorger 1St. Vıer VO
Autklärertum verschiedene Wesenszüge werden VO  -} ıhm und dem Sailerkreis VOI-
mıiıttelt: übervernünftige Erkenntnis, Achtung VOTLT CrSaANSCHNCI Offenbarung und
Tradıtion, Betonung der Gemeinschaft und hohe Einschätzung der objektiven Welt.

uch 1n der Phiılosophie vollzieht sıch eın Wandel. Hıer 1st Schelling dıe ma{ißgeb-lıche Persönlichkeit. Er 1Sst der Modephilosoph 1mM posıtıven und negatıven 1nnn des
Wortes. Als zentrale Gestalt aller ewegungen dıe Jahrhundertwende orlentiert

die Mitwelt VO einseıtiger Verstandesausrichtung WCB auf eın breiteres Spektrum
menschlichen Geıistes hın, ın dem auch das Irrationale und Ästhetische Geltung hat
Viele Philosophen sehen 1ın der Schellingschen Philosophie die Chance, den I1ICU auf-
brechenden Geıisteselan ın geeıignete Form zießen. In Tübingen und Landshut
gilt Schelling bald als der christliche Philosoph. eın Denken soll als „christliıche
Offenbarungsphilosophie“ der Autfklärung den Abschied geben. Senestrey un
Zimmer „Christianısieren“ die Schellingsche Philosophie, ındem s1e die katholische
Dogmatık auf die Basıs des Systems stellen. Schelling wırd zugetraut, „dıe
Phiılosophie (sott und Christus AUuS$ der Wüste der Aufklärung führen“.!”
Funk nın daher den Wınd des (jelistes aus Landshut ıne Verschmelzung

138VO  — Sailerscher Mystik und Schellingscher Philosophie.
och 1st aber die Aufklärung nıcht besiegt. Dem Saılerkreis, der sıch ach Salat
aus „Obskuranten, Mönchen und Mystikern“ ZUSAMMENSETZL, steht das „Kränz-

chen VO  . Landshut“, dessen Hauptgestalt ohl Nıkolaus Thaddäus VO:  - Gönner,
Protessor für Pandekten und öttfentliches Recht ISt; ebenso entschlossen gegenüber.
Die ersten Jahre ın Landshut gelten als Blütezeit des Gönner-Zırkels, dem auch
der Mediziner Johann Andreas Roeschlaub, der bayerische bbe Sıeyes J. Socher

Fıchteschen und endlich dem Schellingschen“. Fuür Ethık habe keine der gehabt Salat,
Denkwürdigkeiten 260 “} Lange davor hat Salat schon Schelling geschrieben135 Zu Ostern 1804 klagt Sailer VOT Salat, dafß Ziımmer „sıch VO  - dem 5System
hinreißen lasse“ Salat, Denkwürdigkeiten 271).136 Noch als 83jähriger erinnert sıch Johann Nepomuk VO Rıngseıs mıiıt Begeisterung der
Landshuter Zeıt, 1n der Saıler kennengelernt und adurch zu katholischen Glauben BC-
ftunden hatte. Vgl Hiıstorisch-politische Blätter für das katholische Deutschland. München 82
(1878) 581—-588

137 Vgl „Rosenkranz über Schelling“. In Beilage ZuUur Allgemeinen Zeıtung 1844, Nr.
138 Phıliıpp Funk, Von der Aufklärung Zur Romantık. Studien ZUr Vorgeschichte der Mun-

chner Romantık. München 1925, 184 23



SOWl1e Gregor Leonard Reıner, Joseph Milbiller, Anton VMichl, eorg Diet]l und
Anton Drex] zählen. Zu iıhnen gesellt sıch 1806 der Direktor des Georgianums,
Matthäus Fingerlos, der sıch vorher ın Salzburg für josephinische Retormen einsetzt.
Im Sınne des Josephinismus baut seıne Pastoraltheologie nıcht L1Ur auf kantısche
Ethik allein auf, sı1e soll auch „volkswirtschaftlichen 7wecken dienen, Landwirt-
schaft, Gewerbe, Strafßenbau Öördern  « 159 Er pflegte CNSC Beziehungen Weiller
und Salat 1ın München und 1st erklärter Feind des Dogmatikers Zimmer.

Während der jetzt als konservatıv geltende Öönner-Kreıs sıch auf die offizielle
Bildungspolitik der Regierung beruten annn und 1n Kajetan Weıller, Johann Heın-
rich Vofß und Chrıstoph Friedrich Nıcolai Stüutzen hat, erhält der progressive
Saılerkreıis, dem die Jugend zuläuft, VO  >; den Romantikern 1m ganzecn Reıich,
besonders VO  — Ludwig Tieck, Achim VO Arnım, Joseph GöÖrres und Clemens Bren-
tanoO Unterstutzung.

Iiese weıl Parteıen stoßen bald nach dem Danktest 1802 mMIi1t erbiıitterter
Gegnerschaft auteinander. Oftmals sucht ıne die andere durch Kabale und Intrıgen
VOT Regierung und Offentlichkeit bloßzustellen. Der Ausgang des Kampfes 1St, als
Salat nach Landshut kommt, noch lange nıcht abzusehen.

Salat genießt be1 der Münchener Regierung großes Ansehen. Dıie Aufklärungs-
BCANCI fürchten ihn ob seiıner Macht. Natürlich 1sSt ber die Streitigkeiten 1n
Landshut bestens intormuiert. Obwohl eindeutig auf seıten der Aufklärung, 1sSt
nıcht mıt allen Machenschatten des Öönner-Kreises nn manche Mitglieder

140Iluminaten einverstanden. 1805 beleidigt Salat die „Aufklärerei“ durch seıne
Schrift 1€ Fortschritte des Lichtes 1ın Bayern” sehr, dafß Morawıtzky sıch
ıhn wendet und 11UT die Fürsprache seınes Freundes Schenk ıhn rettet. 141 Er 11 sıch
aber auch nıcht mıt der anderen Seıite sehr anfreunden, obwohl hıer seıne einst1-

147
CI Lehrer wırken.

Der Kampf zwıschen dem (GsOnner- un! dem Saılerkreıs, 1n dem Fingerlos ach
Salat „WI1e eın Fels 1M Meere“ steht, wırd ımmer heftiger. Manchmal scheinen die
Schellingianer, dann wıeder dıe Autklärer und Illumınaten trıumphıieren. Sıe SPIC-
chen einander philosophisches Denken ab, verbieten den Studenten, die Gegner

143hören und ıhre Werke lesen. „Welche der Jesuitismus Dıiıllingen als Autklärer
verfolgt und enttfernt hatte, wurden jetzt selbst jesuıtische Obskuranten, finstere
Köpfe, kleine Geıister.“ 144 Salat wiırd VO Geheimrat Branca und Mınıiıster Mora-
wiıtzky mehrftfach eiınem Urteıil ber seıne ehemaligen Lehrer aufgefordert. ”” 804

139 Funk, Aufklärung140 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 315 Reıiner wiırd eiınmal o derber Kantıaner“ gC-
nın Vgl Salat, Stellung 483

141 Vgl Salat, Stellung 461 f.; Salat, Denkwürdigkeiten 403—411 Anm.
142 In Zımmer sıeht Salat eınen derben Schellingianer“ (vgl. Salat, Stellung 482) und 7Zim-

LLICT verhalte sıch beı den abendlichen Unterhaltung iın Saıilers Wohnung nıcht blofß derb un!
Zrob, sondern auch unmoralisc (vgl 316) Er se1 ungestum, seın Urgan „besonders aut un!
schallend“. Es tehle ıhm Innigkeıt, W as schon während seıiıner Studienzeıt als Erganzung

Zıiımmers Dogmatik nach Saılers Pastoraltheologıe greifen aßt (vgl 264 Außerdem zeıge
Zıiımmer „lügnerisches Verhalten“ (306 + Anm.). Dazu komme, da{fß aufgrund eidenschaft-
lıcher Kartenspielereı 1e] eıt verlıere und wenı1g wiıssenschattlichen Eros zeıge (267; ferner
Salat, Hauptgebrechen 56; Salat, Stellung 477-533).

143 Vgl Salat, Denkwürdigkeıiten144 Salat, Denkwürdigkeıten 280
145 Vgl Salat, Denkwürdigkeıten 281; Salat, Wahlverwandtschaft 313
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soll Saıler L91°4 entlassen werden und Salat seıine Lehrtächer übernehmen. Salat 1Sst
darüber sehr „erschrocken“ und sucht Saıler retten. !® Er sıch, Ww1e VOT deren
Wiedereinsetzung, sehr für seıne ehemalıgen Lehrer e1n, dafß sıch selbst
Autklärer Feinden macht.  147 Salat behauptet, da{fß auch Zıiımmer mıiıt seıner Hıiılte
zunächst sıegreich bleibt.!® Dadurch angeeifert wiırd Ziımmer aber ımmer dreister iın
der Verbreitung VO Schellings Lehre.!* Allerdings ruht auch Fıngerlos nıcht. Beide
Seıten (Zımmer auch durch Saıler) wenden sıch schriftlich und mündlıch den ın
Münchener Regierungskreıisen einflußreichen Salat.!”” Salat 1sSt bemüht, die Streitig-
keıten schlichten. och wiırd ımmer öfter selbst ın S1€ hineingezogen, und auch
se1n Verhältnis Weıller wırd dadurch getrübt.  151 Im Jahre 806 versucht InNnan Salat

bewegen, sıch MmMIi1t den Zımmer-Gegnern zusammenzuschließen und ıne phılo-
sophische Protessur ın Landshut übernehmen. Salats Erwiderung: „Ich kann
nıcht mehr für Ziımmer sprechen, da iıch das NEeEUEC Systemsoll Sailer sogar entlassen werden und Salat seine Lehrfächer übernehmen. Salat ist  darüber sehr „erschrocken“ und sucht Sailer zu retten.'“® Er setzt sich, wie vor deren  Wiedereinsetzung, so sehr für seine ehemaligen Lehrer ein, daß er sich selbst  Aufklärer zu Feinden macht.'* Salat behauptet, daß auch Zimmer mit seiner Hilfe  zunächst siegreich bleibt.'*® Dadurch angeeifert wird Zimmer aber immer dreister in  der Verbreitung von Schellings Lehre.'* Allerdings ruht auch Fingerlos nicht. Beide  Seiten (Zimmer auch durch Sailer) wenden sich schriftlich und mündlich an den in  Münchener Regierungskreisen einflußreichen Salat.'”° Salat ist bemüht, die Streitig-  keiten zu schlichten. Doch er wird immer öfter selbst in sie hineingezogen, und auch  sein Verhältnis zu Weiller wird dadurch getrübt.'”" Im Jahre 1806 versucht man Salat  zu bewegen, sich mit den Zimmer-Gegnern zusammenzuschließen und eine philo-  sophische Professur in Landshut zu übernehmen. Salats Erwiderung: „Ich kann  nicht mehr für Zimmer sprechen, da ich das neue System ... für schädlich halte; aber  ich kann nicht gegen ihn handeln: denn er war mein Lehrer.“ !” Bald danach wird  Zimmer wegen Regierungsuntergrabung, Polemik gegen die Kantianer und Stu-  dentenverführung zu philosophischer Schwärmerei (Schelling) angeklagt.'” Seine  philosophischen Vorlesungen werden, wie die von Roeschlaub, untersagt. Der dritte  Band seiner Dogmatik wird zeitweise verboten. Im November 1806 wird Zimmer  suspendiert, im April 1807 wieder eingesetzt und im November 1807 pensioniert.'“*  155  Im April 1808 erhält er jedoch auf Ansuchen Sailers  nochmals den Lehrstuhl für  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 313 f.; Salat, Stellung 473; Salat, Emanzipation 398 Anm.  Der Kurator v. Zentner bietet Salat Sailers Gegenstände an. Als Montgelas später von Sailers  Verbindung zu den Pöschlianern hört, entläßt er ihn nur wegen seiner Beziehungen zum  Kronprinzen nicht. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. Ein Fragment. O.O.  1850. Einziges Exemplar dieser Schrift: Bayerische Staatsbibliothek: Rar 53 (Salat, Leben), 93 f.  94 Anm; Salat, Schelling 1, 229 f. Auch Kronprinz Ludwig erzählt anläßlich der Ablehnung  Sailers als Bischof von Augsburg dem Nuntius, daß es nur ihm selbst gelungen sei, die  Montgelasregierung von ihrem Entschluß, Sailer zu entlassen, abzubringen (vgl. Remigius  Stölzle, Johann Michael Sailer. Seine Ablehnung als Bischof von Augsburg im Jahre 1819.  Paderborn 1914, 33 £f.).  ‘7 Selbst Gönner verfolgt ihn als Obskurant (vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 282 f. Anm.).  Friedrich Nicolai, Johann Erich Biester und andere klagen Sailer des Jesuitismus an. Salat ver-  teidigt ihn in: Annalen der leidenden Menschheit (Altona 1795-1801), Neueste Staatsanzeigen.  Germanien (Hamburg 1796-1800); vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 311 ff.; Salat, Stellung 443  Anm.  '# Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 282. 284 f.  ' Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 287.  150 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 291 f. 298.  '” Aus Freundlichkeit setzt er sich für die Veröffentlichung eines von Sailer ihm zugeleite-  ten Aufsatzes Zimmers über Weiller in der OALZ ein; vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 298.  ! Salat, Denkwürdigkeiten 300.  '3 Vgl. Hubert Schiel, Johann Michael Sailer. Leben und Briefe. 2 Bde Regensburg 1948  bzw. 1952, hier Bd. 1, 324.  ' Vgl. Schäfer (1) 66; ferner: Salat, Stellung 531*. Folgende Frage deutet Salats Verbitterung  und wohl auch Neid an: „Was soll man aber — kennt man je den Hergang der Sache und den  idealistischen Geist dieser Schriften — wohl halten von den großen Lobsprüchen, welche in  Felders Gelehrtenlexikon Bd. 2 und in der Tübinger Quartalschrift 1820, Heft 4, S. 151 dem  ‚philosophischen Geist‘ Zimmers (und besonders seiner ‚letzten Philosophie‘!) erteilt wer-  den?“ (Salat, Religionsphilos. 1821, 102 Anm.).  > Zimmer bemüht sich auch selbst um die Wiedereinstellung. Salat weiß um einen längeren  98für schädlich halte: aber
ich kann nıcht ıhn handeln: denn War meın Lehrer.“ ** Bald danach wiırd
Zımmer SCh Regierungsuntergrabung, Polemik dıe Kantıaner und Stu-
dentenverführung philosophischer Schwärmerei (Schelling) angeklagt. ”” Seine
phiılosophischen Vorlesungen werden, WwW1e die VO:  5 Roeschlaub, untersagt. Der dritte
Band seıiner Dogmatık wırd zeıtweise verboten. Im November 1806 wırd Ziımmer
suspendiert, 1m Aprıl 807 wıeder eingesetzt und 1M November 1807 pensioniert. ”

155Im Aprıl 1808 erhält jedoch auf Ansuchen Sailers nochmals den Lehrstuhl für

146 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 313 £.; Salat, Stellung 4/3; Salat, Emanzıpatıon 308 Anm.
Der urator Zentner bietet Salat Saıilers Gegenstände Als Montgelas spater VO Saıilers
Verbindung den Pöschlianern hört, entläfit ıhn 11UTr seiner Beziehungen ZU

Kronprinzen nıcht. Vg Salat, Denkwürdigkeiten aAaus meınem Leben. Fın Fragment.
1850 Eınzıges Exemplar dieser Schrift: Bayerische Staatsbibliothek: Rar Salat, Leben), 93

Anm; Salat, Schelling 1) 2729 uch Kronprinz Ludwig erzählt anläfslich der AblehnungSaılers als Bıschoft VO Augsburg dem Nuntıus, da{fß Nnur ıhm selbst gelungen sel, die
Montgelasregierung VO ihrem Entschlufß, Sailer entlassen, abzubringen (vgl RemigıusStölzle, Johann Michael Saıler. Seine Ablehnung als Bischof VO Augsburg 1M Jahre 1819
Paderborn 1914, {f.)147 Selbst GOönner verfolgt ıhn als Obskurant (vgl Salat, Denkwürdigkeiten 2872 Anm.)
Friedrich Nicolai, Johann Erich Bıester und andere klagen Saıler des Jesultismus Salat VOCI-

teidigt iıhn 1n Annalen der leidenden Menschheıit (Altona 95—1 801), eueste Staatsanzeıigen.
Germanıen (Hamburg 96—1 800); vgl Salat, Wahlverwandtschaft 311 tf.; Salat, Stellung 443
Anm.

148 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 2872 284
149 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 287
150 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 291 298%
151 Aus Freundlichkeit sıch für die Veröffentlichung eınes VO:! Saıler ıhm zugeleıte-

ten Aufsatzes Zımmers über Weiller 1ın der QALZ e1n; vgl Salat, Denkwürdigkeiten 298
152 Salat, Denkwürdigkeiten 300
153 Vgl Hubert Schiel, Johann Miıchael Sailer. Leben und Briete. Bde Regensburg 1948

bzw. 1952, hier 1, 324
154 Vgl Schäter (1) 6 'g terner: Salat, Stellung 531° Folgende Frage deutet Salats Verbitterungund ohl auch Neiıid A1l: „ Was oll [Nan aber kennt INan Je den Hergang der Sache und den

idealistischen Geist dieser Schritften wohl halten VO  3 den großen Lobsprüchen, welche 1ın
Felders Gelehrtenlexikon und 1ın der Tübinger Quartalschrift 1820, Heftrt 4’ 151 dem
‚philosophischen Geıist‘ Zımmers und besonders seıner ‚letzten Philosophie‘!) erteilt WCI-
den?“ (Salat, Religionsphilos. 1821, 102 Anm.)

Zimmer bemüht sıch uch selbst die Wiıedereinstellung. Salat Welß einen längeren
98



biblische Archäologie und Exegese.‘” Der Streıit 1st aber erst Ende, als Fingerlos
1571814 wıeder nach Salzburg zurückgeht, 1817 stirbt.

158Obwohl Salat seıne Unschuld ımmer wıeder beteuert, spielt CI, w1e auch aus sel-
NeT eigenen Darstellung hervorgeht, 1ın den Intrıgen zumindest ıne zwielichtige
Rolle.!” An die Stelle Ziımmers rückt der bisher der Philosophischen Fakultät leh-
rende Franz gnaz Thanner. '° Auf dıe adurch freiwerdende philosophiısche Stelle
wırd Friedrich Köppen beruten Salat wırd, als Gregor Leonhard Reıiner 1im Februar
1807 stirbt, mıt dessen Protessur betraut. ” Er hat zuerst Bedenken, die Stelle NZU-

nehmen, 162 versucht aber vergeblich, Ss1€e seinen Kollegen Florian Meıllınger abzu-
treten.'® Da jedoch Lyzeum das theologische Semiuinar aufgehoben wird, ” bleibt
Salat nıchts anderes übrig, als den Ruft akzeptieren. ‘” Er behält sıch vorsichtiger-

Autenthalt beı Jacobı (Sommer Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 306 Saıiler spricht och
VOT diesem Besuch Ziımmers MI1t Salat bei Jacobi VOTr. Jacobı kennt Zıiımmer damals och nıcht.
Um Jacobı eın Bild VO:  —; Ziımmer geben, vergleicht Saıler ıhn miıt dem Jacobiı wohlbekann-
ten Winkelhoter. Salat widerspricht diesem Vergleich energisch. Sailers ruhige Überlegenheit
hat ber doch mehr Einflufß auf Jacobı und seıne beiden Schwestern, als das Autbrausen Salats.
Vgl ebı  O 374 . Diese Begebenheıt erweckt be1 Saıler, der s1e weıtererzählte, den Eındruck, dafß
Salat Ziımmer intrıglert (328 Übrigens sıch auch Sambuga auf Bıtten Sailers für
Ziımmer eın (319 Anm.)

„Tertium restitutus“, vgl Permaneder, Annales 290; terner Salat, Stellung 531° Zimmer
lehrt seıne Dogmatik auch auf diesem Lehrstuhl:; vgl Salat, Denkwürdigkeıten 319 Anm.

157 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 278 Saıiler Ssagt eiınmal, da{fß Fingerlos ıhm VO Anfang
unsmpathisch WAafrTt,; vgl eb 337

Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 329 3734
159 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 3725—39728
160 Vgl Pranil, Geschichte 1) 710 /18
161 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 365 Anm.; Salat, Supernaturalismus 4729 Anm.; Salat, ahl-

verwandtschaft 197; Salat, Stellung 27 % Salat, Schelling 2‚ 221 Anm. Total talsch 1st die ın
Böhm-Spör/| 206 aufgestellte Behauptung, dafß Salat schon 1804 als Protessor für Physische
Anthropologie ach Landshut kam Vertretbar 1st dıe Meınung Prantls, da{fß Salat
miıt Köppen die Stelle VO Thanner ZESECIZL wırd Vgl Prantl,; Geschichte E 1 87 das geht A4USs

einem Schreiben den Akademischen Senat hervor. Vgl Minn 23709/1,
162 Vgl Salat, Denkwürdigkeıten 379 „50 angenehm mır 1U  - der Rufbiblische Archäologie und Exegese.'” Der Streit ist aber erst zu Ende, als Fingerlos  157  1814 wieder nach Salzburg zurückgeht, wo er 1817 stirbt.  158  Obwohl Salat seine Unschuld immer wieder beteuert,  spielt er, wie auch aus sei-  ner eigenen Darstellung hervorgeht, in den Intrigen zumindest eine zwielichtige  Rolle.”” An die Stelle Zimmers rückt der bisher an der Philosophischen Fakultät leh-  rende Franz Ignaz Thanner.'“ Auf die dadurch freiwerdende philosophische Stelle  wird Friedrich Köppen berufen. Salat wird, als Gregor Leonhard Reiner im Februar  1807 stirbt, mit dessen Professur betraut.'“ Er hat zuerst Bedenken, die Stelle anzu-  nehmen,  162  versucht aber vergeblich, sie an seinen Kollegen Florian Meillinger abzu-  treten.'® Da jedoch am Lyzeum das theologische Seminar aufgehoben wird,'“* bleibt  Salat nichts anderes übrig, als den Ruf zu akzeptieren.'® Er behält sich vorsichtiger-  Aufenthalt bei Jacobi (Sommer 1807). Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 306. Sailer spricht noch  vor diesem Besuch Zimmers mit Salat bei Jacobi vor. Jacobi kennt Zimmer damals noch nicht.  Um Jacobi ein Bild von Zimmer zu geben, vergleicht Sailer ihn mit dem Jacobi wohlbekann-  ten Winkelhofer. Salat widerspricht diesem Vergleich energisch. Sailers ruhige Überlegenheit  hat aber doch mehr Einfluß auf Jacobi und seine beiden Schwestern, als das Aufbrausen Salats.  Vgl. ebd. 324 ff. Diese Begebenheit erweckt bei Sailer, der sie weitererzählte, den Eindruck, daß  Salat gegen Zimmer intrigiert (328 f.). Übrigens setzt sich auch Sambuga auf Bitten Sailers für  Zimmer ein (319 Anm.).  „Tertium restitutus“, vgl. Permaneder, Annales 290; ferner Salat, Stellung 531*. Zimmer  lehrt seine Dogmatik auch auf diesem Lehrstuhl; vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 319 Anm.  157 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 278. Sailer sagt einmal, daß Fingerlos ihm von Anfang an  ng  mpathisch war; vgl. ebd. 337 f.  Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 329. 334 f.  159 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 325-328,  10 Vgl. Prantl, Geschichte 1, 710. 718.  A Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 365 Anm.; Salat, Supernaturalismus 429 Anm.; Salat, Wahl-  verwandtschaft 197; Salat, Stellung 279; Salat, Schelling 2, 221 Anm. Total falsch ist die in  Böhm-Spörl 206 aufgestellte Behauptung, daß Salat schon 1804 als Professor für Physische  Anthropologie nach Landshut kam. Vertretbar ist die Meinung Prantls, daß Salat zusammen  mit Köppen an die Stelle von Thanner gesetzt wird. Vgl. Prantl, Geschichte 1, 718; das geht aus  einem Schreiben an den Akademischen Senat hervor. Vgl. MInn 23709/I, 29.  162 Vg]. Salat, Denkwürdigkeiten 329 f.: „So angenehm mir nun der Ruf ... war: so groß war  meine Scheu vor dieser Universität ...; und welche Aufnahme, welches Schicksal konnte ich  mir da versprechen, bei dem festen Vorsatze, ferner 1. keinem Systeme zu huldigen, keinem  ausschließenden oder dogmatischen dieser Art zu folgen und 2. an keine Partei mich anzu-  schließen.“ Vgl. ebd. 416. Im Universitätsarchiv München O I 9 (1805-1825) findet sich ein  Akt, aus dem die Anstellung Salats bei der Sektion der philosophischen Wissenschaften (1807)  hervorgeht: vgl. auch MInn 23507: Personalakt Salats, 132.  16 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 330 f. Auch Weiller lehnt schon vorher ein solches Ange-  bot ab.  16 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 331. Salat meint, seine Freimütigkeit habe bewirkt, daß  seine Feinde, um ihn zu vernichten, das theologische Seminar von München nach Landshut  verlegen wollten. Ebd. 333: „In jedem Falle aber war die Aufhebung des theologischen Stu-  diums in München ein wahrer Schlag für die gute Sache der Aufklärung in Bayern, denn die  Idealistik hatte ja an der Universität zu Landshut gesiegt; die Mystik verband sich mit dersel-  ben; und beide traten mit dem Mönchtume selbst in Bund.“ Vgl. ferner Permaneder, Annales  287.  165 Im „Königlich allerhöchsten Reskript“ (30. Oktober 1807) heißt es: „Professor Salat wird  als ordentlich öffentlicher Lehrer bei der Sektion der philosophischen Wissenschaften mit  einem Gehalt von 900 Florins (= Gulden) aus dem Universitätsfonds“ bezahlt. Vgl. E II 285:  99WAal. orofß War

meıne Scheu VOT dieser Universıtät und welche Aufnahme, welches Schicksal konnte iıch
mır da versprechen, be1 dem festen Vorsatze, terner keinem Systeme huldiıgen, keinem
ausschließenden oder dogmatischen dieser Art folgen und keine Parteı mich anzu-
schließen. Vgl eb  Q 416 Im Uniiversitätsarchiv München (1805—1 825) tindet sıch eın
Akt,; AUS dem die Anstellung Salats beı der Sektion der phiılosophischen Wissenschaften (1807)
hervorgeht: vgl uch Mlinn Personalakt Salats, %Y

163 Vgl Salat, Denkwürdigkeıiten 330 uch Weiller lehnt schon vorher eın solches Ange-
bot ab

Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 331 Salat meınt, seiıne Freimütigkeıt habe bewirkt, dafß
seine Feinde, ıhn vernichten, das theologische Semiıunar VO  - München nach Landshut
verlegen wollten. Ebd 337 „In jedem Falle ber War die Aufhebung des theologischen Stu-
diums in München eın wahrer Schlag für dıe gutLe Sache der Aufklärung 1n Bayern, enn dıe
Idealistik hatte Ja der Uniuversıität Landshut gesiegt; dıe Mystık erband sıch mMi1t dersel-
ben; und beıde traten mıi1ıt dem Mönchtume selbst 1n Bund.“ Vgl ferner Permaneder, Annales
287

165 Im „Königlıch allerhöchsten Reskript“ (30 Oktober heißt E „Professor Salat wırd
als ordentlich öftentlicher Lehrer beı der Sektion der philosophischen Wissenschatten mıiıt
eiınem Gehalt VO 900 Florins Gulden) AUuUs dem Universitätstonds“ bezahlt. Vgl I1 285



welse seıne Pfarre Arnbach, sıch, talls ıhm die Parteistreitigkeiten arg werden,
dorthin zurückziehen können. Im stillen Sagl sıch: „Jetzt noch sechs Jahre,
dann gehst du auf das Land zurück.“ 166

Im ersten Semester lassen sıch, weıl INall ıhn Stımmung macht, 11U!T Stu-
denten inskribieren.!®  / Salat doziert tolgende Fächer: Allgemeine Philosophie,

168psychologische Anthropologıie, Moralphilosophie und Religionsphilosophie.
Rechtsphilosophie trıtt KOöppen ab 169 Mıt 41 Jahren wähnt die eıt gekom-
MECN, seınen durch Jacobi abgemilderten Kantıanısmus der Universıität VCOCI-
breiten. In der ersten eıt hofft Salat, sıch seınen ehemaligen Lehrern, besonders
Sailer *””, wI1e wenn nıchts vorgefallen ware, anschließen können. ‘” och gerade
be1 ıhnen begegnet ıhm eisıge Kälte.!”* Man sıeht 1n ıhm den Intrıganten173Ziımmer und andere.!”* So verhält sıch ın den ersten Jahren „still“ und

175„ruhig gEeLIrecu seiınem Vorsatz beım Übergang VO München nach Landshut, der
Zeitschritten-Schriftstellerei des kollegialen Friedens willen entsagen. ”® In
seiınen Vorlesun vermeıdet „Jeden polemischen Austallweise seine Pfarre Arnbach, um sich, falls ihm die Parteistreitigkeiten zu arg werden,  dorthin zurückziehen zu können. Im stillen sagt er sich: „Jetzt noch sechs Jahre,  dann gehst du auf das Land zurück.“ '  Im ersten Semester lassen sich, weil man gegen ihn Stimmung macht, nur 24 Stu-  denten inskribieren.'” Salat doziert folgende Fächer: Allgemeine Philosophie,  168  psychologische Anthropologie, Moralphilosophie und Religionsphilosophie.  Rechtsphilosophie tritt er an Köppen ab.'” Mit 41 Jahren wähnt er die Zeit gekom-  men, seinen durch Jacobi abgemilderten Kantianismus an der Universität zu ver-  breiten. In der ersten Zeit hofft Salat, sich seinen ehemaligen Lehrern, besonders  Sailer'”°, wie wenn nichts vorgefallen wäre, anschließen zu können.'”" Doch gerade  bei ihnen begegnet ihm eisige Kälte.'”” Man sieht in ihm den Intriganten gegen  173  Zimmer  und andere.'”* So verhält er sich in den ersten Jahren „still“ und  « 175  „ruhig  ®  getreu seinem Vorsatz beim Übergang von München nach Landshut, der  Zeitschriften-Schriftstellerei um des kollegialen Friedens willen zu entsagen.'® In  seinen Vorlesun  en vermeidet er „jeden polemischen Ausfall ... trotz so mancher  « 1  .  Z  Reizung dazu  ’ Er will keinen Streit, ja er selbst meint, seine Philosophie biete eine  denkerische Vermittlung zwischen den Parteien. Deshalb hält er auch den Kontakt  zu beiden Parteien aufrecht.  Bei den Abendgesellschaften Sailers sucht Salat Erholung und Aufheiterung,  kommt jedoch regelmäßig „verstimmt nach Hause“.'’® In seiner Naivität meint er,  180  end-  wieder ein ungetrübtes Verhältnis herstellen zu können,'”” bis er, nach Jahren  181  lich erkennt, daß das unmöglich ist.  Jakob Salat (Universitätsarchiv München, Stand 1870). Das Gehalt Salats ist höher als das  seiner Kollegen. Vgl. Salat, Schelling und Hegel 227 Anm.; ferner MInn 23507, 2. Mit dem  Anstellungsdekret erhält Salat auch den Titel „Geistlicher Rat“. Vgl. Salat, Wahlverwandt-  schaft 207 f.  166 Salat, Stellung 438.  197 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 333.  16 Vg]. MInn 23709/I-IV Vorlesungsverzeichnisse.  169 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 476 f. 477 Anm.  179 Sein Mißverhältnis zu Sailer ist sein „größtes Leiden, die Quelle meines tiefsten und an-  haltendsten Schmerzes“. Salat, Denkwürdigkeiten 403 Anm.; vgl. 336 und passim. Salat meint,  daß hier auch ein gewisser Neid Sailers wegen seiner Erfolge eine Rolle spiele. Er benehme  sich, wie Stattler sich ihm gegenüber benommen Katte. Vgl. Salat, Schelling 2, 330 f.  7! Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 334.  ”2 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 402 f. Folgende Behauptung Sailers sei eine Verstellung:  „Wenn Ihnen was Unangenehmes geschieht, so ist’s, als habe man es mir selber getan.“ Vgl.  ebd. 364.  '7> Zimmer und Sailer äußern das sogar. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 334 f. 390.  17* Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 339 ff.  175 Das fällt sogar Sailer auf. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 335. Salat selbst ist bestrebt, „ja  das Mögliche zu tun, daß er mit keinem der neuen Lehrgenossen in irgendein Mißverhältnis  geriete“ (Salat, Wahlverwandtschaft 232).  176 Daran hält er sich bis 1816, auch als er, für hohe Besoldung, zur Mitarbeit am „Freiy-  müthigen“ in Berlin eingeladen wird; vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 268. Nur seinem Freund  ebd. 351 £f.  Böttiger (Redakteur des NDM) schickt er gelegentlich wissenschaftliche Abhandlungen; vgl.  177 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 232.  17® Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 336.  179 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 169 f. Anm. 229 f. Anm.  100mancher

« 1TReizung dazu Er ll keinen Streıt, Ja selbst meınt, seıne Philosophie biete ıne
denkerische Vermittlung zwıschen den Parteıen. Deshalb halt auch den Kontakt

beiden Parteıen autrecht.
Be1 den Abendgesellschaften Saılers sucht Salat Erholung un! Aufheıterung,

kommt jedoch regelmäßig „verstimmt nach Hause“.! In seıiner Naıvıtät meınt CI,
180 end-wiıeder eın ungetrübtes Verhältnis herstellen können, ”” bıs CI, nach Jahren

181ıch erkennt, da{fß das unmöglıch 1St.

Jakob Salat (Universitätsarchiv München, Stand Das Gehalt Salats 1st höher als das
seıner Kollegen. Vgl Salat, Schelling und Hegel 227 Anm.; terner Minn Mıt dem
Anstellungsdekret erhält Salat auch den Tiıtel „Geıistlicher Rat“ Vgl Salat, Wahlverwandt-
schaft 207

166 Salat, Stellung 438
167 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 333
168 Vgl Minn 23709/1—-1IV Vorlesungsverzeichnisse.169 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 476 4/7/ Anm.
170 eın Miıfsverhältnis Saıiler 1st seın „größtes Leıden, die Quelle meınes tietsten und

haltendsten Schmerzes“. Salat, Denkwürdigkeiten 403 Anm.; vgl 336 und passım. Salat meınt,
da{fß 1er uch eın gewisser Neıd Saıilers I1 seıner Erfolge eıne Raolle spiele. Er enehme
sıch, w1ıe Stattler sıch ıhm gegenüber benommen Katte. Vgl Salat, Schelling 2) 330

171 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 334
172 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 402 Folgende Behauptung Saılers se1l ıne Verstellung:

„Wenn Ihnen W as Unangenehmes geschieht, ISt’S, als habe INnan mır selber getan.” Vgl
eb  Q 3164

173 Zımmer und Saıler außern das*Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 3734 390
174 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 339 $
175 Das tällt Sailer auf. Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 335 Salat selbst 1st bestrebt, „Ja

das Möglıche cun, da{fß mıit keinem der Lehrgenossen ın ırgendeın Mißverhältnis
geriete“ Salat, Wahlverwandtschaft 232).176 IDaran hält sıch bıs 1816, uch als CI, für hohe Besoldung, ZU!r Miıtarbeit „Freıiy-
müthigen“ in Berlin eingeladen wird; vgl Salat, Wahlverwandtschaft 268 Nur seiınem Freund

eb 351
Böttiger (Redakteur des NDM) chickt gelegentlich wissenschaftliche Abhandlungen; vgl

177 Vgl Salat, Wahlverwandtschatt f E
178 Vgl Salat, Denkwürdigkeıiten 3236
179 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 169 Anm 229 Anm.
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Etwas besser, aber auch nıcht ZuL, versteht sıch Salat mıiıt den zahlenmäßig abneh-
182menden Autklärern. Fingerlos esucht regelmäßig, W as natürlich das Mißtrauen

beım Sailerkreis vergrößert. ” Aus seınen Schritten 1St ersehen, dafß sıch Salat 1n
Landshut 1M Grunde einsam und VO allen verkannt fühlrt.!** Seiıne Einsamkeıt
drückt sıch VOT allem 1n Eitersucht darüber auUs, da{fß mancher andere Saıler näher
steht als er.  185 Immer mehr leidet darunter, da{fß seıne Lehre VO  3 der Saılers sehr
differiert. !® Salat 1st sıch bewußßit, da{fß seın Lehrer War nıe eLWwAas ıhn nNnier-

NOMMECIN, aber weiß auch, dafß ebensowenı1g für ıh: ha.t 18/ Salat 1St ent-

schlossen, dıe Anliegen der Aufklärung ZU Wohle des Staates und der Kırche
tördern, während Saıler sıch nach seıner Meınung immer mehr ın „Mystik und
Idealistik“ verstrickt.'®® Zusätzlich ZU Leiden seıner FEinsamkeıit zıeht sıch

189durch Predigertätigkeıt bald eın „Brustleiden“
Dıie Mißhelligkeiten 1mM Privatleben tragen dazu beı, dafß sıch Salat ımmer mehr der

Lehrtätigkeıit wıdmet. Seıine Vortragsweıise hält für die bestmöglıche. Er 1St gCc-
wohnt, „freı vorzutragen und die Zuhörer ohl 1Ns Auge fassen“ Er lıest die Pro-
bleme der Studenten VO:  - iıhren Gesıichtern ab und sucht s1e lösen.!” Eınes 1sSt
siıcher: Salat 1st Protessor mıiıt Leib und Seele Keıne ühe scheut CI, wenn darum
geht, seinen Studenten mehr bieten.

ach Anstellung Salats und ımmers Wiıedereinsetzung glätten sıch die ogen
der Auseinandersetzungen zwıschen den Parteıen. Sailerkreis und Schellingianer
seizen sıch zusehends durch und erwerben sıch auch 1n München ımmer mehr
Freunde.!” Immer mehr Studenten kehren den Autklärern den Rücken 192 und

194schließen sıch den Gedanken an.  193 Selbst Ziımmer erlangt wiıeder Achtung.
1810 wiırd 1n den Senat der Universıität und 1818 bıs 820 Zzu Rektor un! ZuU

195 uch Salat wiırd dreimal Senator. 196Landstand der Ständeversammlung gewählt.

180 Noch 1816 scheint Salat obwohl uch Roeschlaub und Ast dort sınd regelmäßig hın-
hen; vgl Salat, Denkwürdigkeiten 447 Anm.ZUBC Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 337

182 Vgl Salat, Denkwürdigkeıiten 375
183 Vg Salat, Denkwürdigkeiten 337
184 Selbst Freunde A4US rüheren Zeıten w1ıe Protessor Schneider scheuen sıch, MIt ıhm BC-

sehen werden; vgl Salat, Denkwürdigkeiten 3267 In München wiırd uch VO  - Autklärern
als Schwärmer verleumdet; vgl ebi 2359

185 Vgl Salat, Denkwürdigkeıten 3735 $ 350 418
186 Vgl Salat, Denkwürdigkeıten 323 $ Es wırd ımmer offenkundiger, da{fß Saıler Salats

Philosophie für „antıchrıstlıch“ hält; eb 363 Sailer rklärt SO  > dafß Salats Moral- und
Pastoraltheologıe „sovıel w1ıe keine“ ISt; eb!  Q 336

187 Vgl Salat, Denkwürdigkeıiten 339
188 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 313 f
189 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 3168 Anm.
1 90 Vgl Salat, Stellung Er 1st der Ansıcht, da{fß die Vorlesungen ıhn gesundheitlıch nıcht

schwächen, sondern stärken; ebı  Q 447)
191 Vgl Funk, Aufklärung {f., f 9 41
192 Dennoch gehen „mehrere der besten Köpfe“ be1 Salat eın und dUuS, vgl Salat, enk-

würdıgkeıten 3263
193 Vgl Funk, Aufklärung194 Vgl Phılıpp Schäfer, Philosophie und Theologie 1m Übergang VO der Aufklärung ZU!r

Romantık. Dargestellt Zimmer. Göttingen 1971,
195 Salats Neid wırd offenkundiıg, wenn einerseıts behauptet, da{fß der Parte1-
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Rektor der Uniuversıität wırd War nıe, aber seiınen Eintlu(ß ın München behält
noch lange. Außerdem bleibt weıterhın königlicher Zensor 1mM Pfarrkonkurs 1ın

197München.
ach einem ötftfentlichen Streıit mıiıt dem Kollegen Wınter wıdmet sıch Salat noch

intensiver seıiner Lehrtätigkeit un! entwickelt auch eın eıgenes Denksystem. Bıs
1827 schreıibt alle seine systematischen Werke Aufgrund seınes rechthaberischen
Temperamentes wırd jedoch 1ın zahlreiche Händel verwickelt, dıe auch seinem
Ansehen 1n Münchner Regierungskreisen Einbuße tun.  198 Dennoch erhält VO
Ausland (Freiburg 1816, Tübingen, Ellwangen und Löwen einıge Rufe.!”” Er
bleibt jedoch ın Bayern.

Das soll ıhn ın den nächsten Jahren noch ‚4 9 Dıie Autklärer gelten nämlıch Jetzt1ın Bayern als Konservatıve und ew1g Gestrige. Sıe werden War gelist1ig keineswegsüberwunden, aber doch überrollt. Salat 1St ohl ıne der tragıschsten Gestalten, die
Opfer der Welle werden. Tragısch, weıl persönlıch davon überzeugt 1St,beide Seıten zueınander tühren können. Er hält sıch für berufen, die Extreme be1-
der Posıtionen entlarven und zwıschen den Parteıen vermuitteln. Dıies SpOrnNtiıhn jener naıven Aufdringlichkeit d} zugleich 1m Saijlerkreis und auch 1mM „Lands-
huter Kränzchen“ verkehren. Das Mag ‚War nıcht besonders klug se1n, aber die
Unterstellung, frequentiere beide Gruppen, spiıonıeren und Beobachtungenhın und her tragen, welst zurück.“” Er ebt 1ın der Ilusion, seıne philosophischePosıtion se1l die goldene Mıtte zwıschen „sophistisch-materialistischer Autklärerei“
und „finsterer Mystık“. Der „Aufklärerei“ ll mutıg wiıdersprechen, ohne der
Aufklärung entsagen.“” Er sıeht sıch B  9 „Aufklärlinge“ SCh „Auf-
klärichts“ als „Klüglinge“, „Lüstlinge“, „feine Materialısten“ und „Weltlinge“ NZU-

und „Finsterlinge“ und „Mystizısten“ emaskieren. Dıie Nachwelt 111
durch seıne Schritten über die „Kulturgeschichte « 202  Bayerns das AT

sammentreffen der „besonderen Mächte“ „Mystiık“, „Monastık“ oder „dogmatisie-render Möncherei“ und „Idealıstiık“ informieren.
1829 zurückblickend, sıeht sıch Salat VO 1816 bıs 1826 „mehr oder wenıger -

ter Druck“ “° Als nämlıch Protessor corg Anton Friedrich Ast 816204 auf
„Wunsch VO  — Studenten  « 205 Konkurrenzvorlesungen iın Moral- und Religions-

streitigkeiten Nnıe Rektor werden wiıll, dann aber den Ausruf LUL: „Saıler und Ziımmer sorgtendatür Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 483 Anm. 441°; terner Permaneder, Annales 306, 316196 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 933°
197 Darın fühlt sıch Salat Sailer und Fingerlos gegenüber bevorzugt; vgl Salat, Wahlver-

wandtschaft 237
198 Zwischen 1815 und 1820 geht „vıel Unwahrheıt, 1e] Lüge und Verleumdung“ über

dıe philosophische Sektion Fakultät) und über Salat ach München. Dıie „Gegenfüßler“,„Mystık“ un! „Idealistik“, haben sıch näamlıch zusammengeschlossen und die philosophischeSektion angeschwärzt. Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 359
199 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 386; Salat, Wahlverwandtschaft 3/7; Minn 18

132 f ‚9 122
Vgl Annonym, Portion tettfer 13 Anm.

201 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 158 Anm.
202 Vgl Salat, Stellung 597 605
203 Salat, Wahlverwandtschaft 293
204 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 2572 Anm.
205 Vgl Anonym (Vertasser: Georg Anton Friedrich Ast), Essıg und nebst harten Eıern

auf den Landshuter Salat Oder Glossen ber die merkwürdigen Denkwürdigkeiten des aller-
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philosophie  206 ankündıiıgt, beginnt tür Salat damals Dırektor der philosophischen
Sektion Dekan der Philosophischen Fakultät) eın Kampf, der ıhn wahrschein-
ıch schließlich den Protessorenposten kostet. Er hätte, w1e€e Kollege Friedrich
Köppen, ebenso gyute Noten w1e se1ın Konkurrent vergeben können Konkurrenten

207zıehen „Faulenzer d} weıl s1e allen, ohne qualifiziertes Wıssen, nach
208Scheinprüfungen die „gewünschten Noten austeilen““” doch dazu hat eın

teines Gewiıssen. Er tährt also fort, streng prüfen und Noten „nach Verdienst“
211geben.“”“ Trotzdem behält viele, und War die besten Hörer.

212Salat sucht sıch und das „Wohl der Uniuversıität anders verteidigen. Zuerst
spricht mıiıt Ast und schreibt ;h:  213 Als das nıcht fruchtet, hält für seıne

215Pflicht,““ pausenlos be] Senat und Kuratel der Universıität und anderen
Stellen“!® den „ungeheuren MiRbrauch“ des Privatissımums mıt „Lehrfreiheıit“ und

denkwürdigsten Moral- und Religionsphilosophen. uch eın Beıtrag ZU!T Geschichte der
menschlichen Narrheit. Oftenheim 1823, 23 (Anonym, Essıg und Ol) Nur widerwillig habe
den Studentenwunsc erfüllt, weıl Salats Streitsüchtigkeit kenne.

206 Es ISt blofß ıne „SOgeNaANNTLE Moralphilosophie“, die Ast nıe veröftentlichen WagtT,
enn „wofern der Teutel in Menschengestalt erscheinen sollte, dem Namen Moral
alle Moral aufzuheben, müfßte geradeso wıe dieser ‚Konkurrent‘ vertahren müßte

Über materıalıstıschen Boden eıne poetische Farbe hinspielenphilosophie*® ankündigt, beginnt für Salat - damals Direktor der philosophischen  Sektion (= Dekan der Philosophischen Fakultät) - ein Kampf, der ihn wahrschein-  lich schließlich den Professorenposten kostet. Er hätte, wie Kollege Friedrich  Köppen, ebenso gute Noten wie sein Konkurrent vergeben können - Konkurrenten  « 207  ziehen „Faulenzer  an, weil sie allen, ohne qualifiziertes Wissen, nach  « 208  Scheinprüfungen die „gewünschten Noten  austeilen‘® —, doch dazu hat er ein zu  feines Gewissen. Er fährt also fort, streng zu prüfen und Noten „nach Verdienst“ zu  211  geben.”'* Trotzdem behält er viele, und zwar die besten Hörer.  « 212  Salat sucht sich und das „Wohl der Universität  anders zu verteidigen. Zuerst  spricht er mit Ast und schreibt an ihn.“” Als das nicht fruchtet, hält er es für seine  215  Pflicht,** pausenlos bei Senat und Kuratel der Universität  und an anderen  Stellen*® den „ungeheuren Mißbrauch“ des Privatissimums mit „Lehrfreiheit“ und  denkwürdigsten Moral- und Religionsphilosophen. Auch ein Beitrag zur Geschichte — der  menschlichen Narrheit. Offenheim 1823, 23 (Anonym, Essig und Öl). Nur widerwillig habe er  den Studentenwunsch erfüllt, weil er Salats Streitsüchtigkeit kenne.  ?0% Es ist bloß eine „sogenannte Moralphilosophie“, die Ast nie zu veröffentlichen wagt,  denn „wofern der Teufel in Menschengestalt erscheinen sollte, um unter dem Namen Moral  alle Moral aufzuheben, so müßte er geradeso wie dieser ‚Konkurrent‘ verfahren — er müßte  1. Über ... materialistischen Boden eine poetische Farbe hinspielen ... 2. Die moralischen ...  Formeln gebrauchen, aber einen ganz anderen Sinn mit denselben verbinden ... und 3, Ethi-  sche und poetische Floskeln verbinden, um zuletzt wieder einen Schein von ‚Moral‘ zu  erzeugen, besonders aber, um den Schein zu verstärken, noch religiöse Formeln ... einflechten“  (Salat, Denkwürdigkeiten 460 f.).  207 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 496; Salat, Wahlverwandtschaften 247.  20 Ast gibt selbst zu, daß er, „um aufzumuntern“, gute Noten vergab. Vgl. Anonym, Essig  und Öl 26; Salat, Denkwürdigkeiten 478 f. 487 Anm.; Salat, Wahlverwandtschaft 249 ff. 269;  Mlnn 23507, 52 ff.  S Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 250. Im Nominalfach muß sich der Kandidat, nach „aller-  höchstem Reskript“, die Lehrbücher anschaffen. Bei Salat kosten diese ungefähr das, was für  die Inskriptionsgebühr beim Konkurrenten zu zahlen ist, so daß es sich immer noch lohnt, bei  diesem zu inskribieren, zumal man hier nichts arbeiten muß. Für Nominalfächer ist keine  Inskriptionsgebühr zu entrichten. Vgl. ebd. 248 f.; ferner: Salat, Denkwürdigkeiten 482 f. 437.  467 ff.  210 Der mit der Untersuchung beauftragte außerordentliche „Ministerial-Commissär“ von  Günther vermerkt, daß Salat nur „verdiente Noten“ vergibt. Vgl. MInn 23507, 80 f.  21 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 249. Selbst der Ministerial-Commissär bezeugt Salat die  höhere Hörerzahl aufgrund besserer Moralphilosophie. Vgl. MInn 23507, 78. Noch 1823 hat  Salat 64 Inskribierte, 1825 sogar 66. Vgl. MInn 23507, 53.  212 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 292 f. Das „Wohl der Universität“ sieht er gefährdet: Die  1811 begonnene Reaktion hat in den Jahren 1816 besonders große Fortschritte zu verzeichnen,  indem sich „Liederlichkeit ..., Leichtsinn und ... Geldsucht unter der Firma der Lehr-,freiheit‘  (ohne Hörfreiheit!) ... mit einer politisierenden Mystik sowohl als mit einer raffinierenden  Monastik und der sogenannten Naturphilosophie eines ‚Protestanten‘ verband“ (Salat,  Emanzipation 233 Anm.).  23 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 384 Anm.  214 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 293.  2 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616 ff.; ferner Salat, Wahlverwandtschaft 254 ff. 292. Viele  dieser Eingaben sind im Personalakt Salats MInn 23507 gesammelt, andere auch in MInn  23709/1-IV.  216 Er ist auch versucht, in den Zeitschriften ChrD, Isis und Hesperus die Öffentlichkeit zu  informieren, doch tut er es nicht, weil er den „guten Ruf“ „unserer Hochschule“ nicht ver-  unglimpfen will; vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616.  103Dıie moralıschenphilosophie*® ankündigt, beginnt für Salat - damals Direktor der philosophischen  Sektion (= Dekan der Philosophischen Fakultät) - ein Kampf, der ihn wahrschein-  lich schließlich den Professorenposten kostet. Er hätte, wie Kollege Friedrich  Köppen, ebenso gute Noten wie sein Konkurrent vergeben können - Konkurrenten  « 207  ziehen „Faulenzer  an, weil sie allen, ohne qualifiziertes Wissen, nach  « 208  Scheinprüfungen die „gewünschten Noten  austeilen‘® —, doch dazu hat er ein zu  feines Gewissen. Er fährt also fort, streng zu prüfen und Noten „nach Verdienst“ zu  211  geben.”'* Trotzdem behält er viele, und zwar die besten Hörer.  « 212  Salat sucht sich und das „Wohl der Universität  anders zu verteidigen. Zuerst  spricht er mit Ast und schreibt an ihn.“” Als das nicht fruchtet, hält er es für seine  215  Pflicht,** pausenlos bei Senat und Kuratel der Universität  und an anderen  Stellen*® den „ungeheuren Mißbrauch“ des Privatissimums mit „Lehrfreiheit“ und  denkwürdigsten Moral- und Religionsphilosophen. Auch ein Beitrag zur Geschichte — der  menschlichen Narrheit. Offenheim 1823, 23 (Anonym, Essig und Öl). Nur widerwillig habe er  den Studentenwunsch erfüllt, weil er Salats Streitsüchtigkeit kenne.  ?0% Es ist bloß eine „sogenannte Moralphilosophie“, die Ast nie zu veröffentlichen wagt,  denn „wofern der Teufel in Menschengestalt erscheinen sollte, um unter dem Namen Moral  alle Moral aufzuheben, so müßte er geradeso wie dieser ‚Konkurrent‘ verfahren — er müßte  1. Über ... materialistischen Boden eine poetische Farbe hinspielen ... 2. Die moralischen ...  Formeln gebrauchen, aber einen ganz anderen Sinn mit denselben verbinden ... und 3, Ethi-  sche und poetische Floskeln verbinden, um zuletzt wieder einen Schein von ‚Moral‘ zu  erzeugen, besonders aber, um den Schein zu verstärken, noch religiöse Formeln ... einflechten“  (Salat, Denkwürdigkeiten 460 f.).  207 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 496; Salat, Wahlverwandtschaften 247.  20 Ast gibt selbst zu, daß er, „um aufzumuntern“, gute Noten vergab. Vgl. Anonym, Essig  und Öl 26; Salat, Denkwürdigkeiten 478 f. 487 Anm.; Salat, Wahlverwandtschaft 249 ff. 269;  Mlnn 23507, 52 ff.  S Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 250. Im Nominalfach muß sich der Kandidat, nach „aller-  höchstem Reskript“, die Lehrbücher anschaffen. Bei Salat kosten diese ungefähr das, was für  die Inskriptionsgebühr beim Konkurrenten zu zahlen ist, so daß es sich immer noch lohnt, bei  diesem zu inskribieren, zumal man hier nichts arbeiten muß. Für Nominalfächer ist keine  Inskriptionsgebühr zu entrichten. Vgl. ebd. 248 f.; ferner: Salat, Denkwürdigkeiten 482 f. 437.  467 ff.  210 Der mit der Untersuchung beauftragte außerordentliche „Ministerial-Commissär“ von  Günther vermerkt, daß Salat nur „verdiente Noten“ vergibt. Vgl. MInn 23507, 80 f.  21 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 249. Selbst der Ministerial-Commissär bezeugt Salat die  höhere Hörerzahl aufgrund besserer Moralphilosophie. Vgl. MInn 23507, 78. Noch 1823 hat  Salat 64 Inskribierte, 1825 sogar 66. Vgl. MInn 23507, 53.  212 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 292 f. Das „Wohl der Universität“ sieht er gefährdet: Die  1811 begonnene Reaktion hat in den Jahren 1816 besonders große Fortschritte zu verzeichnen,  indem sich „Liederlichkeit ..., Leichtsinn und ... Geldsucht unter der Firma der Lehr-,freiheit‘  (ohne Hörfreiheit!) ... mit einer politisierenden Mystik sowohl als mit einer raffinierenden  Monastik und der sogenannten Naturphilosophie eines ‚Protestanten‘ verband“ (Salat,  Emanzipation 233 Anm.).  23 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 384 Anm.  214 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 293.  2 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616 ff.; ferner Salat, Wahlverwandtschaft 254 ff. 292. Viele  dieser Eingaben sind im Personalakt Salats MInn 23507 gesammelt, andere auch in MInn  23709/1-IV.  216 Er ist auch versucht, in den Zeitschriften ChrD, Isis und Hesperus die Öffentlichkeit zu  informieren, doch tut er es nicht, weil er den „guten Ruf“ „unserer Hochschule“ nicht ver-  unglimpfen will; vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616.  103Formeln gebrauchen, ber einen SalzZ anderen 1nnn mMit denselben verbindenphilosophie*® ankündigt, beginnt für Salat - damals Direktor der philosophischen  Sektion (= Dekan der Philosophischen Fakultät) - ein Kampf, der ihn wahrschein-  lich schließlich den Professorenposten kostet. Er hätte, wie Kollege Friedrich  Köppen, ebenso gute Noten wie sein Konkurrent vergeben können - Konkurrenten  « 207  ziehen „Faulenzer  an, weil sie allen, ohne qualifiziertes Wissen, nach  « 208  Scheinprüfungen die „gewünschten Noten  austeilen‘® —, doch dazu hat er ein zu  feines Gewissen. Er fährt also fort, streng zu prüfen und Noten „nach Verdienst“ zu  211  geben.”'* Trotzdem behält er viele, und zwar die besten Hörer.  « 212  Salat sucht sich und das „Wohl der Universität  anders zu verteidigen. Zuerst  spricht er mit Ast und schreibt an ihn.“” Als das nicht fruchtet, hält er es für seine  215  Pflicht,** pausenlos bei Senat und Kuratel der Universität  und an anderen  Stellen*® den „ungeheuren Mißbrauch“ des Privatissimums mit „Lehrfreiheit“ und  denkwürdigsten Moral- und Religionsphilosophen. Auch ein Beitrag zur Geschichte — der  menschlichen Narrheit. Offenheim 1823, 23 (Anonym, Essig und Öl). Nur widerwillig habe er  den Studentenwunsch erfüllt, weil er Salats Streitsüchtigkeit kenne.  ?0% Es ist bloß eine „sogenannte Moralphilosophie“, die Ast nie zu veröffentlichen wagt,  denn „wofern der Teufel in Menschengestalt erscheinen sollte, um unter dem Namen Moral  alle Moral aufzuheben, so müßte er geradeso wie dieser ‚Konkurrent‘ verfahren — er müßte  1. Über ... materialistischen Boden eine poetische Farbe hinspielen ... 2. Die moralischen ...  Formeln gebrauchen, aber einen ganz anderen Sinn mit denselben verbinden ... und 3, Ethi-  sche und poetische Floskeln verbinden, um zuletzt wieder einen Schein von ‚Moral‘ zu  erzeugen, besonders aber, um den Schein zu verstärken, noch religiöse Formeln ... einflechten“  (Salat, Denkwürdigkeiten 460 f.).  207 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 496; Salat, Wahlverwandtschaften 247.  20 Ast gibt selbst zu, daß er, „um aufzumuntern“, gute Noten vergab. Vgl. Anonym, Essig  und Öl 26; Salat, Denkwürdigkeiten 478 f. 487 Anm.; Salat, Wahlverwandtschaft 249 ff. 269;  Mlnn 23507, 52 ff.  S Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 250. Im Nominalfach muß sich der Kandidat, nach „aller-  höchstem Reskript“, die Lehrbücher anschaffen. Bei Salat kosten diese ungefähr das, was für  die Inskriptionsgebühr beim Konkurrenten zu zahlen ist, so daß es sich immer noch lohnt, bei  diesem zu inskribieren, zumal man hier nichts arbeiten muß. Für Nominalfächer ist keine  Inskriptionsgebühr zu entrichten. Vgl. ebd. 248 f.; ferner: Salat, Denkwürdigkeiten 482 f. 437.  467 ff.  210 Der mit der Untersuchung beauftragte außerordentliche „Ministerial-Commissär“ von  Günther vermerkt, daß Salat nur „verdiente Noten“ vergibt. Vgl. MInn 23507, 80 f.  21 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 249. Selbst der Ministerial-Commissär bezeugt Salat die  höhere Hörerzahl aufgrund besserer Moralphilosophie. Vgl. MInn 23507, 78. Noch 1823 hat  Salat 64 Inskribierte, 1825 sogar 66. Vgl. MInn 23507, 53.  212 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 292 f. Das „Wohl der Universität“ sieht er gefährdet: Die  1811 begonnene Reaktion hat in den Jahren 1816 besonders große Fortschritte zu verzeichnen,  indem sich „Liederlichkeit ..., Leichtsinn und ... Geldsucht unter der Firma der Lehr-,freiheit‘  (ohne Hörfreiheit!) ... mit einer politisierenden Mystik sowohl als mit einer raffinierenden  Monastik und der sogenannten Naturphilosophie eines ‚Protestanten‘ verband“ (Salat,  Emanzipation 233 Anm.).  23 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 384 Anm.  214 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 293.  2 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616 ff.; ferner Salat, Wahlverwandtschaft 254 ff. 292. Viele  dieser Eingaben sind im Personalakt Salats MInn 23507 gesammelt, andere auch in MInn  23709/1-IV.  216 Er ist auch versucht, in den Zeitschriften ChrD, Isis und Hesperus die Öffentlichkeit zu  informieren, doch tut er es nicht, weil er den „guten Ruf“ „unserer Hochschule“ nicht ver-  unglimpfen will; vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616.  103und thı-
sche und poetische Floskeln verbinden, zuletzt wıeder einen Schein VO ‚Moral‘
ybesonders aber, den Scheıin verstärken, och relig1öse Formelnphilosophie*® ankündigt, beginnt für Salat - damals Direktor der philosophischen  Sektion (= Dekan der Philosophischen Fakultät) - ein Kampf, der ihn wahrschein-  lich schließlich den Professorenposten kostet. Er hätte, wie Kollege Friedrich  Köppen, ebenso gute Noten wie sein Konkurrent vergeben können - Konkurrenten  « 207  ziehen „Faulenzer  an, weil sie allen, ohne qualifiziertes Wissen, nach  « 208  Scheinprüfungen die „gewünschten Noten  austeilen‘® —, doch dazu hat er ein zu  feines Gewissen. Er fährt also fort, streng zu prüfen und Noten „nach Verdienst“ zu  211  geben.”'* Trotzdem behält er viele, und zwar die besten Hörer.  « 212  Salat sucht sich und das „Wohl der Universität  anders zu verteidigen. Zuerst  spricht er mit Ast und schreibt an ihn.“” Als das nicht fruchtet, hält er es für seine  215  Pflicht,** pausenlos bei Senat und Kuratel der Universität  und an anderen  Stellen*® den „ungeheuren Mißbrauch“ des Privatissimums mit „Lehrfreiheit“ und  denkwürdigsten Moral- und Religionsphilosophen. Auch ein Beitrag zur Geschichte — der  menschlichen Narrheit. Offenheim 1823, 23 (Anonym, Essig und Öl). Nur widerwillig habe er  den Studentenwunsch erfüllt, weil er Salats Streitsüchtigkeit kenne.  ?0% Es ist bloß eine „sogenannte Moralphilosophie“, die Ast nie zu veröffentlichen wagt,  denn „wofern der Teufel in Menschengestalt erscheinen sollte, um unter dem Namen Moral  alle Moral aufzuheben, so müßte er geradeso wie dieser ‚Konkurrent‘ verfahren — er müßte  1. Über ... materialistischen Boden eine poetische Farbe hinspielen ... 2. Die moralischen ...  Formeln gebrauchen, aber einen ganz anderen Sinn mit denselben verbinden ... und 3, Ethi-  sche und poetische Floskeln verbinden, um zuletzt wieder einen Schein von ‚Moral‘ zu  erzeugen, besonders aber, um den Schein zu verstärken, noch religiöse Formeln ... einflechten“  (Salat, Denkwürdigkeiten 460 f.).  207 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 496; Salat, Wahlverwandtschaften 247.  20 Ast gibt selbst zu, daß er, „um aufzumuntern“, gute Noten vergab. Vgl. Anonym, Essig  und Öl 26; Salat, Denkwürdigkeiten 478 f. 487 Anm.; Salat, Wahlverwandtschaft 249 ff. 269;  Mlnn 23507, 52 ff.  S Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 250. Im Nominalfach muß sich der Kandidat, nach „aller-  höchstem Reskript“, die Lehrbücher anschaffen. Bei Salat kosten diese ungefähr das, was für  die Inskriptionsgebühr beim Konkurrenten zu zahlen ist, so daß es sich immer noch lohnt, bei  diesem zu inskribieren, zumal man hier nichts arbeiten muß. Für Nominalfächer ist keine  Inskriptionsgebühr zu entrichten. Vgl. ebd. 248 f.; ferner: Salat, Denkwürdigkeiten 482 f. 437.  467 ff.  210 Der mit der Untersuchung beauftragte außerordentliche „Ministerial-Commissär“ von  Günther vermerkt, daß Salat nur „verdiente Noten“ vergibt. Vgl. MInn 23507, 80 f.  21 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 249. Selbst der Ministerial-Commissär bezeugt Salat die  höhere Hörerzahl aufgrund besserer Moralphilosophie. Vgl. MInn 23507, 78. Noch 1823 hat  Salat 64 Inskribierte, 1825 sogar 66. Vgl. MInn 23507, 53.  212 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 292 f. Das „Wohl der Universität“ sieht er gefährdet: Die  1811 begonnene Reaktion hat in den Jahren 1816 besonders große Fortschritte zu verzeichnen,  indem sich „Liederlichkeit ..., Leichtsinn und ... Geldsucht unter der Firma der Lehr-,freiheit‘  (ohne Hörfreiheit!) ... mit einer politisierenden Mystik sowohl als mit einer raffinierenden  Monastik und der sogenannten Naturphilosophie eines ‚Protestanten‘ verband“ (Salat,  Emanzipation 233 Anm.).  23 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 384 Anm.  214 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 293.  2 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616 ff.; ferner Salat, Wahlverwandtschaft 254 ff. 292. Viele  dieser Eingaben sind im Personalakt Salats MInn 23507 gesammelt, andere auch in MInn  23709/1-IV.  216 Er ist auch versucht, in den Zeitschriften ChrD, Isis und Hesperus die Öffentlichkeit zu  informieren, doch tut er es nicht, weil er den „guten Ruf“ „unserer Hochschule“ nicht ver-  unglimpfen will; vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616.  103eintlechten“
(Salat, Denkwürdigkeıiten 460

207 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 496; Salat, Wahlverwandtschatten 247
208 Ast g1bt selbst Z dafß CI, 99 aufzumuntern“, ZuULE Noten vergab. Vgl Anonym, Essıg

un! Öl 26; Salat, Denkwürdigkeiten 478 48 / Anm.; Salat, Wahlverwandtschaftt 249 $ 269;
Minn 52 tf.

209 Vgl Salat, Wahlverwandtschatt 250 Im Nomiuinaltach muß sıch der Kandıdat, ach „aller-
höchstem Reskript“, die Lehrbücher anschaften. Beı Salat kosten diese ungefähr das, WwWas tür
die Inskriptionsgebühr eım Konkurrenten zahlen 1St, dafß sıch immer noch lohnt, bei
diesem inskribieren, zumal INnan hıer nıchts arbeiten mu{ Für Nomiuinaltächer 1St keıne
Inskriptionsgebühr entrichten. Vgl eb  Q 248 f’ terner: Salat, Denkwürdigkeıiten 482 437
46 /

210 Der mi1t der Untersuchung beauftragte außerordentliche „Ministerial-Commiuissär“ VO
Günther vermerkt, da{fß Salat 1Ur „verdıente Noten“ vergibt. Vgl Milinn

211 Vgl Salat, Wahlverwandtschaftft 249 Selbst der Miınisterial-Commissär bezeugt Salat die
höhere Hörerzahl aufgrund besserer Moralphilosophie. Vgl Minn 78 Noch 1823 hat
Salat 64 Inskrıibierte, 1825 O: Vgl Minn9 53

212 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 2972 Das „Wohl der Universıität“ sıeht gefährdet: Die
1811 begonnene Reaktion hat 1n den Jahren 1816 besonders grofße Fortschritte verzeichnen,
ındem sıch „Liederlichkeıt Leichtsinn undphilosophie*® ankündigt, beginnt für Salat - damals Direktor der philosophischen  Sektion (= Dekan der Philosophischen Fakultät) - ein Kampf, der ihn wahrschein-  lich schließlich den Professorenposten kostet. Er hätte, wie Kollege Friedrich  Köppen, ebenso gute Noten wie sein Konkurrent vergeben können - Konkurrenten  « 207  ziehen „Faulenzer  an, weil sie allen, ohne qualifiziertes Wissen, nach  « 208  Scheinprüfungen die „gewünschten Noten  austeilen‘® —, doch dazu hat er ein zu  feines Gewissen. Er fährt also fort, streng zu prüfen und Noten „nach Verdienst“ zu  211  geben.”'* Trotzdem behält er viele, und zwar die besten Hörer.  « 212  Salat sucht sich und das „Wohl der Universität  anders zu verteidigen. Zuerst  spricht er mit Ast und schreibt an ihn.“” Als das nicht fruchtet, hält er es für seine  215  Pflicht,** pausenlos bei Senat und Kuratel der Universität  und an anderen  Stellen*® den „ungeheuren Mißbrauch“ des Privatissimums mit „Lehrfreiheit“ und  denkwürdigsten Moral- und Religionsphilosophen. Auch ein Beitrag zur Geschichte — der  menschlichen Narrheit. Offenheim 1823, 23 (Anonym, Essig und Öl). Nur widerwillig habe er  den Studentenwunsch erfüllt, weil er Salats Streitsüchtigkeit kenne.  ?0% Es ist bloß eine „sogenannte Moralphilosophie“, die Ast nie zu veröffentlichen wagt,  denn „wofern der Teufel in Menschengestalt erscheinen sollte, um unter dem Namen Moral  alle Moral aufzuheben, so müßte er geradeso wie dieser ‚Konkurrent‘ verfahren — er müßte  1. Über ... materialistischen Boden eine poetische Farbe hinspielen ... 2. Die moralischen ...  Formeln gebrauchen, aber einen ganz anderen Sinn mit denselben verbinden ... und 3, Ethi-  sche und poetische Floskeln verbinden, um zuletzt wieder einen Schein von ‚Moral‘ zu  erzeugen, besonders aber, um den Schein zu verstärken, noch religiöse Formeln ... einflechten“  (Salat, Denkwürdigkeiten 460 f.).  207 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 496; Salat, Wahlverwandtschaften 247.  20 Ast gibt selbst zu, daß er, „um aufzumuntern“, gute Noten vergab. Vgl. Anonym, Essig  und Öl 26; Salat, Denkwürdigkeiten 478 f. 487 Anm.; Salat, Wahlverwandtschaft 249 ff. 269;  Mlnn 23507, 52 ff.  S Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 250. Im Nominalfach muß sich der Kandidat, nach „aller-  höchstem Reskript“, die Lehrbücher anschaffen. Bei Salat kosten diese ungefähr das, was für  die Inskriptionsgebühr beim Konkurrenten zu zahlen ist, so daß es sich immer noch lohnt, bei  diesem zu inskribieren, zumal man hier nichts arbeiten muß. Für Nominalfächer ist keine  Inskriptionsgebühr zu entrichten. Vgl. ebd. 248 f.; ferner: Salat, Denkwürdigkeiten 482 f. 437.  467 ff.  210 Der mit der Untersuchung beauftragte außerordentliche „Ministerial-Commissär“ von  Günther vermerkt, daß Salat nur „verdiente Noten“ vergibt. Vgl. MInn 23507, 80 f.  21 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 249. Selbst der Ministerial-Commissär bezeugt Salat die  höhere Hörerzahl aufgrund besserer Moralphilosophie. Vgl. MInn 23507, 78. Noch 1823 hat  Salat 64 Inskribierte, 1825 sogar 66. Vgl. MInn 23507, 53.  212 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 292 f. Das „Wohl der Universität“ sieht er gefährdet: Die  1811 begonnene Reaktion hat in den Jahren 1816 besonders große Fortschritte zu verzeichnen,  indem sich „Liederlichkeit ..., Leichtsinn und ... Geldsucht unter der Firma der Lehr-,freiheit‘  (ohne Hörfreiheit!) ... mit einer politisierenden Mystik sowohl als mit einer raffinierenden  Monastik und der sogenannten Naturphilosophie eines ‚Protestanten‘ verband“ (Salat,  Emanzipation 233 Anm.).  23 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 384 Anm.  214 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 293.  2 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616 ff.; ferner Salat, Wahlverwandtschaft 254 ff. 292. Viele  dieser Eingaben sind im Personalakt Salats MInn 23507 gesammelt, andere auch in MInn  23709/1-IV.  216 Er ist auch versucht, in den Zeitschriften ChrD, Isis und Hesperus die Öffentlichkeit zu  informieren, doch tut er es nicht, weil er den „guten Ruf“ „unserer Hochschule“ nicht ver-  unglimpfen will; vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616.  103Geldsucht der Fırma der Lehr-,freiheıit‘
(ohne Hörfreiheıit!)philosophie*® ankündigt, beginnt für Salat - damals Direktor der philosophischen  Sektion (= Dekan der Philosophischen Fakultät) - ein Kampf, der ihn wahrschein-  lich schließlich den Professorenposten kostet. Er hätte, wie Kollege Friedrich  Köppen, ebenso gute Noten wie sein Konkurrent vergeben können - Konkurrenten  « 207  ziehen „Faulenzer  an, weil sie allen, ohne qualifiziertes Wissen, nach  « 208  Scheinprüfungen die „gewünschten Noten  austeilen‘® —, doch dazu hat er ein zu  feines Gewissen. Er fährt also fort, streng zu prüfen und Noten „nach Verdienst“ zu  211  geben.”'* Trotzdem behält er viele, und zwar die besten Hörer.  « 212  Salat sucht sich und das „Wohl der Universität  anders zu verteidigen. Zuerst  spricht er mit Ast und schreibt an ihn.“” Als das nicht fruchtet, hält er es für seine  215  Pflicht,** pausenlos bei Senat und Kuratel der Universität  und an anderen  Stellen*® den „ungeheuren Mißbrauch“ des Privatissimums mit „Lehrfreiheit“ und  denkwürdigsten Moral- und Religionsphilosophen. Auch ein Beitrag zur Geschichte — der  menschlichen Narrheit. Offenheim 1823, 23 (Anonym, Essig und Öl). Nur widerwillig habe er  den Studentenwunsch erfüllt, weil er Salats Streitsüchtigkeit kenne.  ?0% Es ist bloß eine „sogenannte Moralphilosophie“, die Ast nie zu veröffentlichen wagt,  denn „wofern der Teufel in Menschengestalt erscheinen sollte, um unter dem Namen Moral  alle Moral aufzuheben, so müßte er geradeso wie dieser ‚Konkurrent‘ verfahren — er müßte  1. Über ... materialistischen Boden eine poetische Farbe hinspielen ... 2. Die moralischen ...  Formeln gebrauchen, aber einen ganz anderen Sinn mit denselben verbinden ... und 3, Ethi-  sche und poetische Floskeln verbinden, um zuletzt wieder einen Schein von ‚Moral‘ zu  erzeugen, besonders aber, um den Schein zu verstärken, noch religiöse Formeln ... einflechten“  (Salat, Denkwürdigkeiten 460 f.).  207 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 496; Salat, Wahlverwandtschaften 247.  20 Ast gibt selbst zu, daß er, „um aufzumuntern“, gute Noten vergab. Vgl. Anonym, Essig  und Öl 26; Salat, Denkwürdigkeiten 478 f. 487 Anm.; Salat, Wahlverwandtschaft 249 ff. 269;  Mlnn 23507, 52 ff.  S Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 250. Im Nominalfach muß sich der Kandidat, nach „aller-  höchstem Reskript“, die Lehrbücher anschaffen. Bei Salat kosten diese ungefähr das, was für  die Inskriptionsgebühr beim Konkurrenten zu zahlen ist, so daß es sich immer noch lohnt, bei  diesem zu inskribieren, zumal man hier nichts arbeiten muß. Für Nominalfächer ist keine  Inskriptionsgebühr zu entrichten. Vgl. ebd. 248 f.; ferner: Salat, Denkwürdigkeiten 482 f. 437.  467 ff.  210 Der mit der Untersuchung beauftragte außerordentliche „Ministerial-Commissär“ von  Günther vermerkt, daß Salat nur „verdiente Noten“ vergibt. Vgl. MInn 23507, 80 f.  21 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 249. Selbst der Ministerial-Commissär bezeugt Salat die  höhere Hörerzahl aufgrund besserer Moralphilosophie. Vgl. MInn 23507, 78. Noch 1823 hat  Salat 64 Inskribierte, 1825 sogar 66. Vgl. MInn 23507, 53.  212 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 292 f. Das „Wohl der Universität“ sieht er gefährdet: Die  1811 begonnene Reaktion hat in den Jahren 1816 besonders große Fortschritte zu verzeichnen,  indem sich „Liederlichkeit ..., Leichtsinn und ... Geldsucht unter der Firma der Lehr-,freiheit‘  (ohne Hörfreiheit!) ... mit einer politisierenden Mystik sowohl als mit einer raffinierenden  Monastik und der sogenannten Naturphilosophie eines ‚Protestanten‘ verband“ (Salat,  Emanzipation 233 Anm.).  23 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 384 Anm.  214 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 293.  2 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616 ff.; ferner Salat, Wahlverwandtschaft 254 ff. 292. Viele  dieser Eingaben sind im Personalakt Salats MInn 23507 gesammelt, andere auch in MInn  23709/1-IV.  216 Er ist auch versucht, in den Zeitschriften ChrD, Isis und Hesperus die Öffentlichkeit zu  informieren, doch tut er es nicht, weil er den „guten Ruf“ „unserer Hochschule“ nicht ver-  unglimpfen will; vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 616.  103mit eıner politisierenden Mystik sowohl als mıiıt eıner ratfinıerenden
Monastı und der sogenannten Naturphilosophie eınes ‚Protestanten‘ verband“ (Salat,
Emanzıpatıon 233 Anm.).

213 Vgl Salat, Denkwürdigkeıten 384 Anm.
214 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 292
215 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 616 ff.; terner Salat, Wahlverwandtschaft 254 f 297 Viele

dieser Eingaben sınd 1M Personalakt Salats Milnn gesammelt, andere auch 1ın Minn
23709/1-1V.

216 Er ISt uch versucht, ın den Zeitschritten ChrD, Isıs un! Hesperus die OÖffentlichkeit
informieren, doch LUL nıcht, weiıl den „guten Ruf“ „UNSCICI Hochschule“ nıcht Vel-

unglimpfen will; vgl Salat, Denkwürdigkeiten 616
103



„HMörzwang“ AaNZUPDFaNgern. uch Saıler, der helten kann, aber nıcht will, wendet
217sıch erfolglos.

Dıie andere Seıte sucht den Querulanten zunächst kaltzustellen“® und spater 19154„annıhilieren“. FEın diesbezüglicher offizieller Antrag durch Rektor Roeschlaub 219

wırd durch eın SpOntanen Gegenantrag VO  — Salatfreunden zunächst noch abge-blockt:“* Salat erhält blo{fß einen Verweis.““
Als Salat sıeht, da{fß mıt all den Eingaben keinen Erfolg erzıelt, entschliefßt sıch

1823, mıt dem Buch „Denkwürdigkeiten“ die Angelegenheit 1ın die Offentlichkeit
tragen.““ Protessor Ast, der darın härtesten angegriffen wırd, reagılert sotort

dem Decknamen Nıkodemus Wahrmuth mıiıt eiıner bissıgen Schriutt: „Essig und
nebst harten Eıern auf den Landshuter Salat“.  « 225 In sprıtzıger Sprache werden

Denken und Gehaben Salats lächerlich gemacht. Der Autor ertindet eın scheinbar
unlösbares Rätsel: Wıe kann der, der „das Beste der Menschheıiıt“ erstrebt, VO
„kleinlichen und neidischen Zeıtgenossen“ auf unverschämte Weıse 1n dauernde
„Kollision und Opposıtion“ verwickelt werden? FEın Iraum enthüllt die Tatsachen:

217 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 314
218 Roeschlaub streicht eiınmal eigenmächtig die VO Salat ZU!r Inskription vorgelegten Frei-

tächer (Psychologie und Anthropologie) mıit dem Vermerk, Ss1e seılen blofß eine Überforderungder Studenten. Salat emport: „Wo Ist, seıtdem Universitäten gibt, eLWwWAaSs vorgekommen?“Salat, Denkwürdigkeiten 493, 492; Salat, Stellung 458Vg  19 Vgl Milnn 49 In dem Schreiben VO 1823 heifßt CS° „Weıl WIır betürchten
mussen, da{fß„Hörzwang“ anzuprangern. Auch an Sailer, der helfen kann, aber nicht will, wendet  217  er sich erfolglos.  Die andere Seite sucht den Querulanten zunächst kaltzustellen*® und später sogar  zu „annihilieren“, Ein diesbezüglicher offizieller Antrag durch Rektor Roeschlaub?!?  wird durch ein spontanen Gegenantrag von Salatfreunden zunächst noch abge-  blockt:*° Salat erhält bloß einen Verweis.?!  Als Salat sieht, daß er mit all den Eingaben keinen Erfolg erzielt, entschließt er sich  1823, mit dem Buch „Denkwürdigkeiten“ die Angelegenheit in die Öffentlichkeit zu  tragen.”” Professor Ast, der darin am härtesten angegriffen wird, reagiert sofort  unter dem Decknamen Nikodemus Wahrmuth mit einer bissigen Schrift: „Essig und  Öl nebst harten Eiern auf den Landshuter Salat“.?* In spritziger Sprache werden  Denken und Gehaben Salats lächerlich gemacht. Der Autor erfindet ein scheinbar  unlösbares Rätsel: Wie kann der, der „das Beste der Menschheit“ erstrebt, von  „kleinlichen und neidischen Zeitgenossen“ auf unverschimte Weise in dauernde  „Kollision und Opposition“ verwickelt werden? Ein Traum enthüllt die Tatsachen:  ?!7 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 314.  78 Roeschlaub streicht einmal eigenmächtig die von Salat zur Inskription vorgelegten Frei-  fächer (Psychologie und Anthropologie) mit dem Vermerk, sie seien bloß eine Überforderung  der Studenten. Salat empört: „Wo ist, seitdem es Universitäten gibt, so etwas vorgekommen?“  Salat, Denkwürdigkeiten 493, 492; Salat, Stellung 458.  XSn  Vgl. MInn 23507, 49 f. In dem Schreiben vom 30.4. 1823 heißt es: „Weil wir befürchten  müssen, daß ... Salat jede in den Senatssitzungen erlauerte freimütige Meinung, wahr oder ent-  stellt, dem Publikum verraten und darin neue Gelegenheit zu Pasquillen und Verleumdungen  finden möge, haben wir den Entschluß gefaßt, mit und neben ihm fernerhin nicht mehr ab-  zustimmen und gegen ihn als zeitlichen Senator zu protestieren.“ Es ist zu bedenken, „ob ein  Mann, der es selbst für eine Schande hält, unserer Universität anzugehören, sein Unwesen  unter uns länger fortzutreiben und geduldet werden solle, und ob es nicht dringende Not-  wendigkeit erheische, einen solche Immoralität ins Publikum ausstreuenden Lehrer ... zum  Besten der Studierenden von seiner jetzigen Bestimmung sogleich zu entfernen“. Nach Salat  gibt es mehrere solche Versuche. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 492 f. 516 Anm.; Salat, Wahl-  verwandtschaft 270. 280 ff.; Salat, Stellung 281 Anm. Selbst von Günther zählt empört die  Salatgegner auf. MInn 23507, 79 f.  20 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 282 ff. Den Gegenantrag unterzeichnen Friedrich Köp-  pen, Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim, Franz Reisinger und Hieronymus Johann Paul  von Bayer. Anton von Günther hält den eventuellen Abgang Salats für einen „wahren Verlust“.  1. MInn 23507, 79-82. 70 f.  M  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 383 Anm.; MInn 23507, 63-67, 98; Salats Unterwerfung  ebd. 101 f.  *22 Der Gedanke drängt sich Salat auf, „es müsse ein ... Gewebe der Lüge und Verleumdung  obwalten, welches ... in München auch ... sonst scharfsichtige Männer zu umstricken ... ver-  möge! ... Daher trete ich ... vor das deutsche ... Publikum, auffordernd jeden Gegner, ob er  von allem, was hier als Tatsache  aufgestellt ist, etwas zu widerlegen  vermöge“ (Salat,  Denkwürdigkeiten 519 f.). Sein mißtrauischer Geist vermutet eine Verschwörung gegen die  Aufklärung, die es aufzudecken gelte, bevor es zu spät ist. Das sei er der Regierung schuldig,  der er so viel zu verdanken hat. Noch hat er nämlich Hoffnung, daß alles besser wird, denn es  gibt die „Macht der Wahrheit, des Lichtes“ und den „großartigen ... Sinn des Königs“. Vgl.  ebd.524.  ?23 Die Autorschaft Asts wird aus Inhalt und Stil nicht nur von Salat erschlossen (vgl. Salat,  Wahlverwandtschaft 286), sie war allgemein bekannt. Auf dem Deckblatt des einzigen Exem-  plars in der Bayerischen Staatsbibliothek ist sie handschriftlich vermerkt. Vgl. auch MInn  23507, 94 ff.  104Salat jede 1n den Senatssıtzungen erlauerte freimütige Meınung, wahr der ent-
stellt, dem Publikum und darın eue Gelegenheit Pasquillen und Verleumdungentfinden mOge, haben Wır den Entschlufß gefaßt, mıiıt und neben ıhm ternerhin nıcht mehr ab-
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wendigkeıt erheische, einen solche Immoralıtät 1Ns Publikum ausstreuenden Lehrer„Hörzwang“ anzuprangern. Auch an Sailer, der helfen kann, aber nicht will, wendet  217  er sich erfolglos.  Die andere Seite sucht den Querulanten zunächst kaltzustellen*® und später sogar  zu „annihilieren“, Ein diesbezüglicher offizieller Antrag durch Rektor Roeschlaub?!?  wird durch ein spontanen Gegenantrag von Salatfreunden zunächst noch abge-  blockt:*° Salat erhält bloß einen Verweis.?!  Als Salat sieht, daß er mit all den Eingaben keinen Erfolg erzielt, entschließt er sich  1823, mit dem Buch „Denkwürdigkeiten“ die Angelegenheit in die Öffentlichkeit zu  tragen.”” Professor Ast, der darin am härtesten angegriffen wird, reagiert sofort  unter dem Decknamen Nikodemus Wahrmuth mit einer bissigen Schrift: „Essig und  Öl nebst harten Eiern auf den Landshuter Salat“.?* In spritziger Sprache werden  Denken und Gehaben Salats lächerlich gemacht. Der Autor erfindet ein scheinbar  unlösbares Rätsel: Wie kann der, der „das Beste der Menschheit“ erstrebt, von  „kleinlichen und neidischen Zeitgenossen“ auf unverschimte Weise in dauernde  „Kollision und Opposition“ verwickelt werden? Ein Traum enthüllt die Tatsachen:  ?!7 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 314.  78 Roeschlaub streicht einmal eigenmächtig die von Salat zur Inskription vorgelegten Frei-  fächer (Psychologie und Anthropologie) mit dem Vermerk, sie seien bloß eine Überforderung  der Studenten. Salat empört: „Wo ist, seitdem es Universitäten gibt, so etwas vorgekommen?“  Salat, Denkwürdigkeiten 493, 492; Salat, Stellung 458.  XSn  Vgl. MInn 23507, 49 f. In dem Schreiben vom 30.4. 1823 heißt es: „Weil wir befürchten  müssen, daß ... Salat jede in den Senatssitzungen erlauerte freimütige Meinung, wahr oder ent-  stellt, dem Publikum verraten und darin neue Gelegenheit zu Pasquillen und Verleumdungen  finden möge, haben wir den Entschluß gefaßt, mit und neben ihm fernerhin nicht mehr ab-  zustimmen und gegen ihn als zeitlichen Senator zu protestieren.“ Es ist zu bedenken, „ob ein  Mann, der es selbst für eine Schande hält, unserer Universität anzugehören, sein Unwesen  unter uns länger fortzutreiben und geduldet werden solle, und ob es nicht dringende Not-  wendigkeit erheische, einen solche Immoralität ins Publikum ausstreuenden Lehrer ... zum  Besten der Studierenden von seiner jetzigen Bestimmung sogleich zu entfernen“. Nach Salat  gibt es mehrere solche Versuche. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 492 f. 516 Anm.; Salat, Wahl-  verwandtschaft 270. 280 ff.; Salat, Stellung 281 Anm. Selbst von Günther zählt empört die  Salatgegner auf. MInn 23507, 79 f.  20 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 282 ff. Den Gegenantrag unterzeichnen Friedrich Köp-  pen, Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim, Franz Reisinger und Hieronymus Johann Paul  von Bayer. Anton von Günther hält den eventuellen Abgang Salats für einen „wahren Verlust“.  1. MInn 23507, 79-82. 70 f.  M  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 383 Anm.; MInn 23507, 63-67, 98; Salats Unterwerfung  ebd. 101 f.  *22 Der Gedanke drängt sich Salat auf, „es müsse ein ... Gewebe der Lüge und Verleumdung  obwalten, welches ... in München auch ... sonst scharfsichtige Männer zu umstricken ... ver-  möge! ... Daher trete ich ... vor das deutsche ... Publikum, auffordernd jeden Gegner, ob er  von allem, was hier als Tatsache  aufgestellt ist, etwas zu widerlegen  vermöge“ (Salat,  Denkwürdigkeiten 519 f.). Sein mißtrauischer Geist vermutet eine Verschwörung gegen die  Aufklärung, die es aufzudecken gelte, bevor es zu spät ist. Das sei er der Regierung schuldig,  der er so viel zu verdanken hat. Noch hat er nämlich Hoffnung, daß alles besser wird, denn es  gibt die „Macht der Wahrheit, des Lichtes“ und den „großartigen ... Sinn des Königs“. Vgl.  ebd.524.  ?23 Die Autorschaft Asts wird aus Inhalt und Stil nicht nur von Salat erschlossen (vgl. Salat,  Wahlverwandtschaft 286), sie war allgemein bekannt. Auf dem Deckblatt des einzigen Exem-  plars in der Bayerischen Staatsbibliothek ist sie handschriftlich vermerkt. Vgl. auch MInn  23507, 94 ff.  104zu
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Minn 7987Yg Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 383 Anm.; Milnn, 63—67, 98; Salats Unterwerfungeb  Q 101
222 Der Gedanke drängt sıch Salat auf, 99 mMusse eın„Hörzwang“ anzuprangern. Auch an Sailer, der helfen kann, aber nicht will, wendet  217  er sich erfolglos.  Die andere Seite sucht den Querulanten zunächst kaltzustellen*® und später sogar  zu „annihilieren“, Ein diesbezüglicher offizieller Antrag durch Rektor Roeschlaub?!?  wird durch ein spontanen Gegenantrag von Salatfreunden zunächst noch abge-  blockt:*° Salat erhält bloß einen Verweis.?!  Als Salat sieht, daß er mit all den Eingaben keinen Erfolg erzielt, entschließt er sich  1823, mit dem Buch „Denkwürdigkeiten“ die Angelegenheit in die Öffentlichkeit zu  tragen.”” Professor Ast, der darin am härtesten angegriffen wird, reagiert sofort  unter dem Decknamen Nikodemus Wahrmuth mit einer bissigen Schrift: „Essig und  Öl nebst harten Eiern auf den Landshuter Salat“.?* In spritziger Sprache werden  Denken und Gehaben Salats lächerlich gemacht. Der Autor erfindet ein scheinbar  unlösbares Rätsel: Wie kann der, der „das Beste der Menschheit“ erstrebt, von  „kleinlichen und neidischen Zeitgenossen“ auf unverschimte Weise in dauernde  „Kollision und Opposition“ verwickelt werden? Ein Traum enthüllt die Tatsachen:  ?!7 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 314.  78 Roeschlaub streicht einmal eigenmächtig die von Salat zur Inskription vorgelegten Frei-  fächer (Psychologie und Anthropologie) mit dem Vermerk, sie seien bloß eine Überforderung  der Studenten. Salat empört: „Wo ist, seitdem es Universitäten gibt, so etwas vorgekommen?“  Salat, Denkwürdigkeiten 493, 492; Salat, Stellung 458.  XSn  Vgl. MInn 23507, 49 f. In dem Schreiben vom 30.4. 1823 heißt es: „Weil wir befürchten  müssen, daß ... Salat jede in den Senatssitzungen erlauerte freimütige Meinung, wahr oder ent-  stellt, dem Publikum verraten und darin neue Gelegenheit zu Pasquillen und Verleumdungen  finden möge, haben wir den Entschluß gefaßt, mit und neben ihm fernerhin nicht mehr ab-  zustimmen und gegen ihn als zeitlichen Senator zu protestieren.“ Es ist zu bedenken, „ob ein  Mann, der es selbst für eine Schande hält, unserer Universität anzugehören, sein Unwesen  unter uns länger fortzutreiben und geduldet werden solle, und ob es nicht dringende Not-  wendigkeit erheische, einen solche Immoralität ins Publikum ausstreuenden Lehrer ... zum  Besten der Studierenden von seiner jetzigen Bestimmung sogleich zu entfernen“. Nach Salat  gibt es mehrere solche Versuche. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 492 f. 516 Anm.; Salat, Wahl-  verwandtschaft 270. 280 ff.; Salat, Stellung 281 Anm. Selbst von Günther zählt empört die  Salatgegner auf. MInn 23507, 79 f.  20 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 282 ff. Den Gegenantrag unterzeichnen Friedrich Köp-  pen, Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim, Franz Reisinger und Hieronymus Johann Paul  von Bayer. Anton von Günther hält den eventuellen Abgang Salats für einen „wahren Verlust“.  1. MInn 23507, 79-82. 70 f.  M  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 383 Anm.; MInn 23507, 63-67, 98; Salats Unterwerfung  ebd. 101 f.  *22 Der Gedanke drängt sich Salat auf, „es müsse ein ... Gewebe der Lüge und Verleumdung  obwalten, welches ... in München auch ... sonst scharfsichtige Männer zu umstricken ... ver-  möge! ... Daher trete ich ... vor das deutsche ... Publikum, auffordernd jeden Gegner, ob er  von allem, was hier als Tatsache  aufgestellt ist, etwas zu widerlegen  vermöge“ (Salat,  Denkwürdigkeiten 519 f.). Sein mißtrauischer Geist vermutet eine Verschwörung gegen die  Aufklärung, die es aufzudecken gelte, bevor es zu spät ist. Das sei er der Regierung schuldig,  der er so viel zu verdanken hat. Noch hat er nämlich Hoffnung, daß alles besser wird, denn es  gibt die „Macht der Wahrheit, des Lichtes“ und den „großartigen ... Sinn des Königs“. Vgl.  ebd.524.  ?23 Die Autorschaft Asts wird aus Inhalt und Stil nicht nur von Salat erschlossen (vgl. Salat,  Wahlverwandtschaft 286), sie war allgemein bekannt. Auf dem Deckblatt des einzigen Exem-  plars in der Bayerischen Staatsbibliothek ist sie handschriftlich vermerkt. Vgl. auch MInn  23507, 94 ff.  104Gewebe der Lüge und Verleumdungobwalten, welches„Hörzwang“ anzuprangern. Auch an Sailer, der helfen kann, aber nicht will, wendet  217  er sich erfolglos.  Die andere Seite sucht den Querulanten zunächst kaltzustellen*® und später sogar  zu „annihilieren“, Ein diesbezüglicher offizieller Antrag durch Rektor Roeschlaub?!?  wird durch ein spontanen Gegenantrag von Salatfreunden zunächst noch abge-  blockt:*° Salat erhält bloß einen Verweis.?!  Als Salat sieht, daß er mit all den Eingaben keinen Erfolg erzielt, entschließt er sich  1823, mit dem Buch „Denkwürdigkeiten“ die Angelegenheit in die Öffentlichkeit zu  tragen.”” Professor Ast, der darin am härtesten angegriffen wird, reagiert sofort  unter dem Decknamen Nikodemus Wahrmuth mit einer bissigen Schrift: „Essig und  Öl nebst harten Eiern auf den Landshuter Salat“.?* In spritziger Sprache werden  Denken und Gehaben Salats lächerlich gemacht. Der Autor erfindet ein scheinbar  unlösbares Rätsel: Wie kann der, der „das Beste der Menschheit“ erstrebt, von  „kleinlichen und neidischen Zeitgenossen“ auf unverschimte Weise in dauernde  „Kollision und Opposition“ verwickelt werden? Ein Traum enthüllt die Tatsachen:  ?!7 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 314.  78 Roeschlaub streicht einmal eigenmächtig die von Salat zur Inskription vorgelegten Frei-  fächer (Psychologie und Anthropologie) mit dem Vermerk, sie seien bloß eine Überforderung  der Studenten. Salat empört: „Wo ist, seitdem es Universitäten gibt, so etwas vorgekommen?“  Salat, Denkwürdigkeiten 493, 492; Salat, Stellung 458.  XSn  Vgl. MInn 23507, 49 f. In dem Schreiben vom 30.4. 1823 heißt es: „Weil wir befürchten  müssen, daß ... Salat jede in den Senatssitzungen erlauerte freimütige Meinung, wahr oder ent-  stellt, dem Publikum verraten und darin neue Gelegenheit zu Pasquillen und Verleumdungen  finden möge, haben wir den Entschluß gefaßt, mit und neben ihm fernerhin nicht mehr ab-  zustimmen und gegen ihn als zeitlichen Senator zu protestieren.“ Es ist zu bedenken, „ob ein  Mann, der es selbst für eine Schande hält, unserer Universität anzugehören, sein Unwesen  unter uns länger fortzutreiben und geduldet werden solle, und ob es nicht dringende Not-  wendigkeit erheische, einen solche Immoralität ins Publikum ausstreuenden Lehrer ... zum  Besten der Studierenden von seiner jetzigen Bestimmung sogleich zu entfernen“. Nach Salat  gibt es mehrere solche Versuche. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 492 f. 516 Anm.; Salat, Wahl-  verwandtschaft 270. 280 ff.; Salat, Stellung 281 Anm. Selbst von Günther zählt empört die  Salatgegner auf. MInn 23507, 79 f.  20 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 282 ff. Den Gegenantrag unterzeichnen Friedrich Köp-  pen, Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim, Franz Reisinger und Hieronymus Johann Paul  von Bayer. Anton von Günther hält den eventuellen Abgang Salats für einen „wahren Verlust“.  1. MInn 23507, 79-82. 70 f.  M  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 383 Anm.; MInn 23507, 63-67, 98; Salats Unterwerfung  ebd. 101 f.  *22 Der Gedanke drängt sich Salat auf, „es müsse ein ... Gewebe der Lüge und Verleumdung  obwalten, welches ... in München auch ... sonst scharfsichtige Männer zu umstricken ... ver-  möge! ... Daher trete ich ... vor das deutsche ... Publikum, auffordernd jeden Gegner, ob er  von allem, was hier als Tatsache  aufgestellt ist, etwas zu widerlegen  vermöge“ (Salat,  Denkwürdigkeiten 519 f.). Sein mißtrauischer Geist vermutet eine Verschwörung gegen die  Aufklärung, die es aufzudecken gelte, bevor es zu spät ist. Das sei er der Regierung schuldig,  der er so viel zu verdanken hat. Noch hat er nämlich Hoffnung, daß alles besser wird, denn es  gibt die „Macht der Wahrheit, des Lichtes“ und den „großartigen ... Sinn des Königs“. Vgl.  ebd.524.  ?23 Die Autorschaft Asts wird aus Inhalt und Stil nicht nur von Salat erschlossen (vgl. Salat,  Wahlverwandtschaft 286), sie war allgemein bekannt. Auf dem Deckblatt des einzigen Exem-  plars in der Bayerischen Staatsbibliothek ist sie handschriftlich vermerkt. Vgl. auch MInn  23507, 94 ff.  104ın München uch„Hörzwang“ anzuprangern. Auch an Sailer, der helfen kann, aber nicht will, wendet  217  er sich erfolglos.  Die andere Seite sucht den Querulanten zunächst kaltzustellen*® und später sogar  zu „annihilieren“, Ein diesbezüglicher offizieller Antrag durch Rektor Roeschlaub?!?  wird durch ein spontanen Gegenantrag von Salatfreunden zunächst noch abge-  blockt:*° Salat erhält bloß einen Verweis.?!  Als Salat sieht, daß er mit all den Eingaben keinen Erfolg erzielt, entschließt er sich  1823, mit dem Buch „Denkwürdigkeiten“ die Angelegenheit in die Öffentlichkeit zu  tragen.”” Professor Ast, der darin am härtesten angegriffen wird, reagiert sofort  unter dem Decknamen Nikodemus Wahrmuth mit einer bissigen Schrift: „Essig und  Öl nebst harten Eiern auf den Landshuter Salat“.?* In spritziger Sprache werden  Denken und Gehaben Salats lächerlich gemacht. Der Autor erfindet ein scheinbar  unlösbares Rätsel: Wie kann der, der „das Beste der Menschheit“ erstrebt, von  „kleinlichen und neidischen Zeitgenossen“ auf unverschimte Weise in dauernde  „Kollision und Opposition“ verwickelt werden? Ein Traum enthüllt die Tatsachen:  ?!7 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 314.  78 Roeschlaub streicht einmal eigenmächtig die von Salat zur Inskription vorgelegten Frei-  fächer (Psychologie und Anthropologie) mit dem Vermerk, sie seien bloß eine Überforderung  der Studenten. Salat empört: „Wo ist, seitdem es Universitäten gibt, so etwas vorgekommen?“  Salat, Denkwürdigkeiten 493, 492; Salat, Stellung 458.  XSn  Vgl. MInn 23507, 49 f. In dem Schreiben vom 30.4. 1823 heißt es: „Weil wir befürchten  müssen, daß ... Salat jede in den Senatssitzungen erlauerte freimütige Meinung, wahr oder ent-  stellt, dem Publikum verraten und darin neue Gelegenheit zu Pasquillen und Verleumdungen  finden möge, haben wir den Entschluß gefaßt, mit und neben ihm fernerhin nicht mehr ab-  zustimmen und gegen ihn als zeitlichen Senator zu protestieren.“ Es ist zu bedenken, „ob ein  Mann, der es selbst für eine Schande hält, unserer Universität anzugehören, sein Unwesen  unter uns länger fortzutreiben und geduldet werden solle, und ob es nicht dringende Not-  wendigkeit erheische, einen solche Immoralität ins Publikum ausstreuenden Lehrer ... zum  Besten der Studierenden von seiner jetzigen Bestimmung sogleich zu entfernen“. Nach Salat  gibt es mehrere solche Versuche. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 492 f. 516 Anm.; Salat, Wahl-  verwandtschaft 270. 280 ff.; Salat, Stellung 281 Anm. Selbst von Günther zählt empört die  Salatgegner auf. MInn 23507, 79 f.  20 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 282 ff. Den Gegenantrag unterzeichnen Friedrich Köp-  pen, Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim, Franz Reisinger und Hieronymus Johann Paul  von Bayer. Anton von Günther hält den eventuellen Abgang Salats für einen „wahren Verlust“.  1. MInn 23507, 79-82. 70 f.  M  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 383 Anm.; MInn 23507, 63-67, 98; Salats Unterwerfung  ebd. 101 f.  *22 Der Gedanke drängt sich Salat auf, „es müsse ein ... Gewebe der Lüge und Verleumdung  obwalten, welches ... in München auch ... sonst scharfsichtige Männer zu umstricken ... ver-  möge! ... Daher trete ich ... vor das deutsche ... Publikum, auffordernd jeden Gegner, ob er  von allem, was hier als Tatsache  aufgestellt ist, etwas zu widerlegen  vermöge“ (Salat,  Denkwürdigkeiten 519 f.). Sein mißtrauischer Geist vermutet eine Verschwörung gegen die  Aufklärung, die es aufzudecken gelte, bevor es zu spät ist. Das sei er der Regierung schuldig,  der er so viel zu verdanken hat. Noch hat er nämlich Hoffnung, daß alles besser wird, denn es  gibt die „Macht der Wahrheit, des Lichtes“ und den „großartigen ... Sinn des Königs“. Vgl.  ebd.524.  ?23 Die Autorschaft Asts wird aus Inhalt und Stil nicht nur von Salat erschlossen (vgl. Salat,  Wahlverwandtschaft 286), sie war allgemein bekannt. Auf dem Deckblatt des einzigen Exem-  plars in der Bayerischen Staatsbibliothek ist sie handschriftlich vermerkt. Vgl. auch MInn  23507, 94 ff.  104OnN: scharfsichtige Männer umstricken„Hörzwang“ anzuprangern. Auch an Sailer, der helfen kann, aber nicht will, wendet  217  er sich erfolglos.  Die andere Seite sucht den Querulanten zunächst kaltzustellen*® und später sogar  zu „annihilieren“, Ein diesbezüglicher offizieller Antrag durch Rektor Roeschlaub?!?  wird durch ein spontanen Gegenantrag von Salatfreunden zunächst noch abge-  blockt:*° Salat erhält bloß einen Verweis.?!  Als Salat sieht, daß er mit all den Eingaben keinen Erfolg erzielt, entschließt er sich  1823, mit dem Buch „Denkwürdigkeiten“ die Angelegenheit in die Öffentlichkeit zu  tragen.”” Professor Ast, der darin am härtesten angegriffen wird, reagiert sofort  unter dem Decknamen Nikodemus Wahrmuth mit einer bissigen Schrift: „Essig und  Öl nebst harten Eiern auf den Landshuter Salat“.?* In spritziger Sprache werden  Denken und Gehaben Salats lächerlich gemacht. Der Autor erfindet ein scheinbar  unlösbares Rätsel: Wie kann der, der „das Beste der Menschheit“ erstrebt, von  „kleinlichen und neidischen Zeitgenossen“ auf unverschimte Weise in dauernde  „Kollision und Opposition“ verwickelt werden? Ein Traum enthüllt die Tatsachen:  ?!7 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 314.  78 Roeschlaub streicht einmal eigenmächtig die von Salat zur Inskription vorgelegten Frei-  fächer (Psychologie und Anthropologie) mit dem Vermerk, sie seien bloß eine Überforderung  der Studenten. Salat empört: „Wo ist, seitdem es Universitäten gibt, so etwas vorgekommen?“  Salat, Denkwürdigkeiten 493, 492; Salat, Stellung 458.  XSn  Vgl. MInn 23507, 49 f. In dem Schreiben vom 30.4. 1823 heißt es: „Weil wir befürchten  müssen, daß ... Salat jede in den Senatssitzungen erlauerte freimütige Meinung, wahr oder ent-  stellt, dem Publikum verraten und darin neue Gelegenheit zu Pasquillen und Verleumdungen  finden möge, haben wir den Entschluß gefaßt, mit und neben ihm fernerhin nicht mehr ab-  zustimmen und gegen ihn als zeitlichen Senator zu protestieren.“ Es ist zu bedenken, „ob ein  Mann, der es selbst für eine Schande hält, unserer Universität anzugehören, sein Unwesen  unter uns länger fortzutreiben und geduldet werden solle, und ob es nicht dringende Not-  wendigkeit erheische, einen solche Immoralität ins Publikum ausstreuenden Lehrer ... zum  Besten der Studierenden von seiner jetzigen Bestimmung sogleich zu entfernen“. Nach Salat  gibt es mehrere solche Versuche. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 492 f. 516 Anm.; Salat, Wahl-  verwandtschaft 270. 280 ff.; Salat, Stellung 281 Anm. Selbst von Günther zählt empört die  Salatgegner auf. MInn 23507, 79 f.  20 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 282 ff. Den Gegenantrag unterzeichnen Friedrich Köp-  pen, Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim, Franz Reisinger und Hieronymus Johann Paul  von Bayer. Anton von Günther hält den eventuellen Abgang Salats für einen „wahren Verlust“.  1. MInn 23507, 79-82. 70 f.  M  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 383 Anm.; MInn 23507, 63-67, 98; Salats Unterwerfung  ebd. 101 f.  *22 Der Gedanke drängt sich Salat auf, „es müsse ein ... Gewebe der Lüge und Verleumdung  obwalten, welches ... in München auch ... sonst scharfsichtige Männer zu umstricken ... ver-  möge! ... Daher trete ich ... vor das deutsche ... Publikum, auffordernd jeden Gegner, ob er  von allem, was hier als Tatsache  aufgestellt ist, etwas zu widerlegen  vermöge“ (Salat,  Denkwürdigkeiten 519 f.). Sein mißtrauischer Geist vermutet eine Verschwörung gegen die  Aufklärung, die es aufzudecken gelte, bevor es zu spät ist. Das sei er der Regierung schuldig,  der er so viel zu verdanken hat. Noch hat er nämlich Hoffnung, daß alles besser wird, denn es  gibt die „Macht der Wahrheit, des Lichtes“ und den „großartigen ... Sinn des Königs“. Vgl.  ebd.524.  ?23 Die Autorschaft Asts wird aus Inhalt und Stil nicht nur von Salat erschlossen (vgl. Salat,  Wahlverwandtschaft 286), sie war allgemein bekannt. Auf dem Deckblatt des einzigen Exem-  plars in der Bayerischen Staatsbibliothek ist sie handschriftlich vermerkt. Vgl. auch MInn  23507, 94 ff.  104VOCI-

moOge! Daher ıch„Hörzwang“ anzuprangern. Auch an Sailer, der helfen kann, aber nicht will, wendet  217  er sich erfolglos.  Die andere Seite sucht den Querulanten zunächst kaltzustellen*® und später sogar  zu „annihilieren“, Ein diesbezüglicher offizieller Antrag durch Rektor Roeschlaub?!?  wird durch ein spontanen Gegenantrag von Salatfreunden zunächst noch abge-  blockt:*° Salat erhält bloß einen Verweis.?!  Als Salat sieht, daß er mit all den Eingaben keinen Erfolg erzielt, entschließt er sich  1823, mit dem Buch „Denkwürdigkeiten“ die Angelegenheit in die Öffentlichkeit zu  tragen.”” Professor Ast, der darin am härtesten angegriffen wird, reagiert sofort  unter dem Decknamen Nikodemus Wahrmuth mit einer bissigen Schrift: „Essig und  Öl nebst harten Eiern auf den Landshuter Salat“.?* In spritziger Sprache werden  Denken und Gehaben Salats lächerlich gemacht. Der Autor erfindet ein scheinbar  unlösbares Rätsel: Wie kann der, der „das Beste der Menschheit“ erstrebt, von  „kleinlichen und neidischen Zeitgenossen“ auf unverschimte Weise in dauernde  „Kollision und Opposition“ verwickelt werden? Ein Traum enthüllt die Tatsachen:  ?!7 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 314.  78 Roeschlaub streicht einmal eigenmächtig die von Salat zur Inskription vorgelegten Frei-  fächer (Psychologie und Anthropologie) mit dem Vermerk, sie seien bloß eine Überforderung  der Studenten. Salat empört: „Wo ist, seitdem es Universitäten gibt, so etwas vorgekommen?“  Salat, Denkwürdigkeiten 493, 492; Salat, Stellung 458.  XSn  Vgl. MInn 23507, 49 f. In dem Schreiben vom 30.4. 1823 heißt es: „Weil wir befürchten  müssen, daß ... Salat jede in den Senatssitzungen erlauerte freimütige Meinung, wahr oder ent-  stellt, dem Publikum verraten und darin neue Gelegenheit zu Pasquillen und Verleumdungen  finden möge, haben wir den Entschluß gefaßt, mit und neben ihm fernerhin nicht mehr ab-  zustimmen und gegen ihn als zeitlichen Senator zu protestieren.“ Es ist zu bedenken, „ob ein  Mann, der es selbst für eine Schande hält, unserer Universität anzugehören, sein Unwesen  unter uns länger fortzutreiben und geduldet werden solle, und ob es nicht dringende Not-  wendigkeit erheische, einen solche Immoralität ins Publikum ausstreuenden Lehrer ... zum  Besten der Studierenden von seiner jetzigen Bestimmung sogleich zu entfernen“. Nach Salat  gibt es mehrere solche Versuche. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 492 f. 516 Anm.; Salat, Wahl-  verwandtschaft 270. 280 ff.; Salat, Stellung 281 Anm. Selbst von Günther zählt empört die  Salatgegner auf. MInn 23507, 79 f.  20 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 282 ff. Den Gegenantrag unterzeichnen Friedrich Köp-  pen, Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim, Franz Reisinger und Hieronymus Johann Paul  von Bayer. Anton von Günther hält den eventuellen Abgang Salats für einen „wahren Verlust“.  1. MInn 23507, 79-82. 70 f.  M  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 383 Anm.; MInn 23507, 63-67, 98; Salats Unterwerfung  ebd. 101 f.  *22 Der Gedanke drängt sich Salat auf, „es müsse ein ... Gewebe der Lüge und Verleumdung  obwalten, welches ... in München auch ... sonst scharfsichtige Männer zu umstricken ... ver-  möge! ... Daher trete ich ... vor das deutsche ... Publikum, auffordernd jeden Gegner, ob er  von allem, was hier als Tatsache  aufgestellt ist, etwas zu widerlegen  vermöge“ (Salat,  Denkwürdigkeiten 519 f.). Sein mißtrauischer Geist vermutet eine Verschwörung gegen die  Aufklärung, die es aufzudecken gelte, bevor es zu spät ist. Das sei er der Regierung schuldig,  der er so viel zu verdanken hat. Noch hat er nämlich Hoffnung, daß alles besser wird, denn es  gibt die „Macht der Wahrheit, des Lichtes“ und den „großartigen ... Sinn des Königs“. Vgl.  ebd.524.  ?23 Die Autorschaft Asts wird aus Inhalt und Stil nicht nur von Salat erschlossen (vgl. Salat,  Wahlverwandtschaft 286), sie war allgemein bekannt. Auf dem Deckblatt des einzigen Exem-  plars in der Bayerischen Staatsbibliothek ist sie handschriftlich vermerkt. Vgl. auch MInn  23507, 94 ff.  104VOT das deutsche„Hörzwang“ anzuprangern. Auch an Sailer, der helfen kann, aber nicht will, wendet  217  er sich erfolglos.  Die andere Seite sucht den Querulanten zunächst kaltzustellen*® und später sogar  zu „annihilieren“, Ein diesbezüglicher offizieller Antrag durch Rektor Roeschlaub?!?  wird durch ein spontanen Gegenantrag von Salatfreunden zunächst noch abge-  blockt:*° Salat erhält bloß einen Verweis.?!  Als Salat sieht, daß er mit all den Eingaben keinen Erfolg erzielt, entschließt er sich  1823, mit dem Buch „Denkwürdigkeiten“ die Angelegenheit in die Öffentlichkeit zu  tragen.”” Professor Ast, der darin am härtesten angegriffen wird, reagiert sofort  unter dem Decknamen Nikodemus Wahrmuth mit einer bissigen Schrift: „Essig und  Öl nebst harten Eiern auf den Landshuter Salat“.?* In spritziger Sprache werden  Denken und Gehaben Salats lächerlich gemacht. Der Autor erfindet ein scheinbar  unlösbares Rätsel: Wie kann der, der „das Beste der Menschheit“ erstrebt, von  „kleinlichen und neidischen Zeitgenossen“ auf unverschimte Weise in dauernde  „Kollision und Opposition“ verwickelt werden? Ein Traum enthüllt die Tatsachen:  ?!7 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 314.  78 Roeschlaub streicht einmal eigenmächtig die von Salat zur Inskription vorgelegten Frei-  fächer (Psychologie und Anthropologie) mit dem Vermerk, sie seien bloß eine Überforderung  der Studenten. Salat empört: „Wo ist, seitdem es Universitäten gibt, so etwas vorgekommen?“  Salat, Denkwürdigkeiten 493, 492; Salat, Stellung 458.  XSn  Vgl. MInn 23507, 49 f. In dem Schreiben vom 30.4. 1823 heißt es: „Weil wir befürchten  müssen, daß ... Salat jede in den Senatssitzungen erlauerte freimütige Meinung, wahr oder ent-  stellt, dem Publikum verraten und darin neue Gelegenheit zu Pasquillen und Verleumdungen  finden möge, haben wir den Entschluß gefaßt, mit und neben ihm fernerhin nicht mehr ab-  zustimmen und gegen ihn als zeitlichen Senator zu protestieren.“ Es ist zu bedenken, „ob ein  Mann, der es selbst für eine Schande hält, unserer Universität anzugehören, sein Unwesen  unter uns länger fortzutreiben und geduldet werden solle, und ob es nicht dringende Not-  wendigkeit erheische, einen solche Immoralität ins Publikum ausstreuenden Lehrer ... zum  Besten der Studierenden von seiner jetzigen Bestimmung sogleich zu entfernen“. Nach Salat  gibt es mehrere solche Versuche. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 492 f. 516 Anm.; Salat, Wahl-  verwandtschaft 270. 280 ff.; Salat, Stellung 281 Anm. Selbst von Günther zählt empört die  Salatgegner auf. MInn 23507, 79 f.  20 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 282 ff. Den Gegenantrag unterzeichnen Friedrich Köp-  pen, Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim, Franz Reisinger und Hieronymus Johann Paul  von Bayer. Anton von Günther hält den eventuellen Abgang Salats für einen „wahren Verlust“.  1. MInn 23507, 79-82. 70 f.  M  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 383 Anm.; MInn 23507, 63-67, 98; Salats Unterwerfung  ebd. 101 f.  *22 Der Gedanke drängt sich Salat auf, „es müsse ein ... Gewebe der Lüge und Verleumdung  obwalten, welches ... in München auch ... sonst scharfsichtige Männer zu umstricken ... ver-  möge! ... Daher trete ich ... vor das deutsche ... Publikum, auffordernd jeden Gegner, ob er  von allem, was hier als Tatsache  aufgestellt ist, etwas zu widerlegen  vermöge“ (Salat,  Denkwürdigkeiten 519 f.). Sein mißtrauischer Geist vermutet eine Verschwörung gegen die  Aufklärung, die es aufzudecken gelte, bevor es zu spät ist. Das sei er der Regierung schuldig,  der er so viel zu verdanken hat. Noch hat er nämlich Hoffnung, daß alles besser wird, denn es  gibt die „Macht der Wahrheit, des Lichtes“ und den „großartigen ... Sinn des Königs“. Vgl.  ebd.524.  ?23 Die Autorschaft Asts wird aus Inhalt und Stil nicht nur von Salat erschlossen (vgl. Salat,  Wahlverwandtschaft 286), sie war allgemein bekannt. Auf dem Deckblatt des einzigen Exem-  plars in der Bayerischen Staatsbibliothek ist sie handschriftlich vermerkt. Vgl. auch MInn  23507, 94 ff.  104Publıkum, autffordernd jeden Gegner, ob
VO allem, W as hier als Tatsache aufgestellt 1St, eLWAaS wiıderlegen vermöge” Salat,
Denkwürdigkeiten 519 e1ın mißtrauischer Geist ıne Verschwörung die
Aufklärung, dıe autzudecken gelte, bevor spat 1St. Das se1l der Regierung schuldig,der 1e]1 verdanken hat. Noch hat nämlı:ch Hoffnung, dafß alles besser wird, enn
gibt dıe „Macht der Wahrheıt, des Lichtes“ un! den „großartigen„Hörzwang“ anzuprangern. Auch an Sailer, der helfen kann, aber nicht will, wendet  217  er sich erfolglos.  Die andere Seite sucht den Querulanten zunächst kaltzustellen*® und später sogar  zu „annihilieren“, Ein diesbezüglicher offizieller Antrag durch Rektor Roeschlaub?!?  wird durch ein spontanen Gegenantrag von Salatfreunden zunächst noch abge-  blockt:*° Salat erhält bloß einen Verweis.?!  Als Salat sieht, daß er mit all den Eingaben keinen Erfolg erzielt, entschließt er sich  1823, mit dem Buch „Denkwürdigkeiten“ die Angelegenheit in die Öffentlichkeit zu  tragen.”” Professor Ast, der darin am härtesten angegriffen wird, reagiert sofort  unter dem Decknamen Nikodemus Wahrmuth mit einer bissigen Schrift: „Essig und  Öl nebst harten Eiern auf den Landshuter Salat“.?* In spritziger Sprache werden  Denken und Gehaben Salats lächerlich gemacht. Der Autor erfindet ein scheinbar  unlösbares Rätsel: Wie kann der, der „das Beste der Menschheit“ erstrebt, von  „kleinlichen und neidischen Zeitgenossen“ auf unverschimte Weise in dauernde  „Kollision und Opposition“ verwickelt werden? Ein Traum enthüllt die Tatsachen:  ?!7 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 314.  78 Roeschlaub streicht einmal eigenmächtig die von Salat zur Inskription vorgelegten Frei-  fächer (Psychologie und Anthropologie) mit dem Vermerk, sie seien bloß eine Überforderung  der Studenten. Salat empört: „Wo ist, seitdem es Universitäten gibt, so etwas vorgekommen?“  Salat, Denkwürdigkeiten 493, 492; Salat, Stellung 458.  XSn  Vgl. MInn 23507, 49 f. In dem Schreiben vom 30.4. 1823 heißt es: „Weil wir befürchten  müssen, daß ... Salat jede in den Senatssitzungen erlauerte freimütige Meinung, wahr oder ent-  stellt, dem Publikum verraten und darin neue Gelegenheit zu Pasquillen und Verleumdungen  finden möge, haben wir den Entschluß gefaßt, mit und neben ihm fernerhin nicht mehr ab-  zustimmen und gegen ihn als zeitlichen Senator zu protestieren.“ Es ist zu bedenken, „ob ein  Mann, der es selbst für eine Schande hält, unserer Universität anzugehören, sein Unwesen  unter uns länger fortzutreiben und geduldet werden solle, und ob es nicht dringende Not-  wendigkeit erheische, einen solche Immoralität ins Publikum ausstreuenden Lehrer ... zum  Besten der Studierenden von seiner jetzigen Bestimmung sogleich zu entfernen“. Nach Salat  gibt es mehrere solche Versuche. Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 492 f. 516 Anm.; Salat, Wahl-  verwandtschaft 270. 280 ff.; Salat, Stellung 281 Anm. Selbst von Günther zählt empört die  Salatgegner auf. MInn 23507, 79 f.  20 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 282 ff. Den Gegenantrag unterzeichnen Friedrich Köp-  pen, Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim, Franz Reisinger und Hieronymus Johann Paul  von Bayer. Anton von Günther hält den eventuellen Abgang Salats für einen „wahren Verlust“.  1. MInn 23507, 79-82. 70 f.  M  A Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 383 Anm.; MInn 23507, 63-67, 98; Salats Unterwerfung  ebd. 101 f.  *22 Der Gedanke drängt sich Salat auf, „es müsse ein ... Gewebe der Lüge und Verleumdung  obwalten, welches ... in München auch ... sonst scharfsichtige Männer zu umstricken ... ver-  möge! ... Daher trete ich ... vor das deutsche ... Publikum, auffordernd jeden Gegner, ob er  von allem, was hier als Tatsache  aufgestellt ist, etwas zu widerlegen  vermöge“ (Salat,  Denkwürdigkeiten 519 f.). Sein mißtrauischer Geist vermutet eine Verschwörung gegen die  Aufklärung, die es aufzudecken gelte, bevor es zu spät ist. Das sei er der Regierung schuldig,  der er so viel zu verdanken hat. Noch hat er nämlich Hoffnung, daß alles besser wird, denn es  gibt die „Macht der Wahrheit, des Lichtes“ und den „großartigen ... Sinn des Königs“. Vgl.  ebd.524.  ?23 Die Autorschaft Asts wird aus Inhalt und Stil nicht nur von Salat erschlossen (vgl. Salat,  Wahlverwandtschaft 286), sie war allgemein bekannt. Auf dem Deckblatt des einzigen Exem-  plars in der Bayerischen Staatsbibliothek ist sie handschriftlich vermerkt. Vgl. auch MInn  23507, 94 ff.  1041nnn des Königs“. Vglebd 521

223 Dıie Autorschaftt Asts wırd AaUusS Inhalt und Stil nıcht 1U VO Salat erschlossen (vgl Salat,
Wahlverwandtschaft 286), sıe War allgemeın ekannt. Aut dem Deckblatt des einzıgen Exem-
plars iın der Bayerischen Staatsbibliothek 1sSt s1ie handschriftlich vermerkt. Vgl uch Milnn
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der sıch selbst als „gerechtesten, wahrhaftesten, friedfertigsten, humansten, be-
scheidensten und mildesten“ Denker ausgebende Salat 1st ın Wahrheit der „nıchts-
würdıgste und ruchloseste aller Menschen“.  « 224 Bosheit und Narrheıit sınd be1 ıhm ın

innıger Eınheıt, da{ß$ INanll nıcht weılß, ob die „Bosheıt die Quelle der Narrheıt oder
seıne Narrheıt der rund der Bosheıt“, „ob eın boshaftter Narr oder eın närrischer
Bösewicht“ se1n. Dıie Ursache davon 1st „eıne wiıdernatürliche Verrenkung seınes
physıschen un! psychischen Wesens“, die durch den „heillosen Zölibat“ verursacht
1St. A der böse Zölibat hat verdorben den Salat!“ 225 Als Verheirateter ware eın
ganz anderer Mensch. So aber stort den Frieden anderer, spionıert alles AaUuUsSs und
mischt sıch überall e1in.  226 Sein Denken 1st eın Kampf die Natur(-philosophıe),
weıl sS$1e ıh durch den Z ölıbat „abgeworfen“ h at 227 Der dem 7 ölibat entstammende
ınnere Unfriede treibt ıh: beständiger Polemik und Ehrenschändung. Eıgenliebe

228macht iıhn blind tür eıgene Fehler und drängt ıhn Zu Aufdecken geheimster
Fehler anderer.““ Durch zweıdeutige Andeutungen verdächtigt Ast Salat nıcht blo{fß

230 sondern auch des NnNzests.231des Zölibatsvergehens
Salat hält zunächst seıner Würde,*“* sıch austührlich diese „Schänd-

iıchkeıit“ verteidigen.“” rst 1829 stellt sıch dem Lügenwerk Asts und
verteidigt auch seıne inzwischen verstorbene Schwester Viktoria.“”* Niemand, weder
in Landshut noch 1n seınen ehemalıgen Pfarreıen, wırd jemals die ügen bestätigen.
uch seıne einstigen Lehrer und Hörer ZCUSCH tür 1hn 235 Auf andere Vorwürte Asts
geht Salat nıcht eın (Ruhmsucht)236 oder weıst s1e angesichts der offenkundıgen
Fakten (Geı1z) 257 kurz zurück.“ Die Pasquille häalt für ıne der „gräfßslichsten“ aller
Zeıten, dıe Ast 11UT vertafßt habe, weıl dıe ın den Denkwürdigkeıten „ANSC-
ührten Tatsachen“ nıchts anderes vorbringen konnte.

224 Anonym, Essıg und
225 Anonym, Essıig und Vgl ebd 40
226 Vgl Anonym, Essıg un!|
227 Vgl Anonym, Essiıg und
228 Vgl Anonym, Essıig und 24 Anm.
229 Vg Anonym, Essıg und 25
230 Vgl Anonym, Essıg und 28 Anm.
231 Vgl Anonym, Essıig und 33
232 Die Ausnahme bıldet eın flüchtiger 1ınweıls 1ın andbuc. der Moralwissenschaft. FEıne

panz eUE Bearbeitung mıiıt besonderer Hınsıcht aut den Geist und die Bedürtnisse unserer
Zeıt München 1824, 490 Anm. (Salat, Moralwissenschaft): „Jeder Lästerschrift aber
WEeNN auch VO eiınemder sich selbst als „gerechtesten, wahrhaftesten, ... friedfertigsten, humansten, be-  scheidensten und mildesten“ Denker ausgebende Salat ist in Wahrheit der „nichts-  würdigste und ruchloseste aller Menschen“.”* Bosheit und Narrheit sind bei ihm in  so innıger Einheit, daß man nicht weiß, ob die „Bosheit die Quelle der Narrheit oder  seine Narrheit der Grund der Bosheit“, „ob er ein boshafter Narr oder ein närrischer  Bösewicht“ sein. Die Ursache davon ist „eine widernatürliche Verrenkung seines  physischen und psychischen Wesens“, die durch den „heillosen Zölibat“ verursacht  ist: „Ja der böse Zölibat — hat verdorben den Salat!“*” Als Verheirateter wäre er ein  ganz anderer Mensch. So aber stört er den Frieden anderer, spioniert alles aus und  mischt sich überall ein.”® Sein Denken ist ein Kampf gegen die Natur(-philosophie),  weil sie ihn durch den Zölibat „abgeworfen“ hat.”” Der dem Zölibat entstammende  innere Unfriede treibt ihn zu beständiger Polemik und Ehrenschändung. Eigenliebe  228  macht ihn blind für eigene Fehler  und drängt ihn zum Aufdecken geheimster  Fehler anderer.”” Durch zweideutige Andeutungen verdächtigt Ast Salat nicht bloß  230  , sondern auch des Inzests.  231  des Zölibatsvergehens  Salat hält es zunächst unter seiner Würde,** sich ausführlich gegen diese „Schänd-  lichkeit“ zu verteidigen.”” Erst 1829 stellt er sich dem Lügenwerk Asts entgegen und  verteidigt auch seine inzwischen verstorbene Schwester Viktoria.”* Niemand, weder  in Landshut noch in seinen ehemaligen Pfarreien, wird jemals die Lügen bestätigen.  Auch seine einstigen Lehrer und Hörer zeugen für ihn.”” Auf andere Vorwürfe Asts  geht Salat nicht ein (Ruhmsucht  )236  oder weist sie angesichts der offenkundigen  Fakten (Geiz)*” kurz zurück.*® Die Pasquille hält er für eine der „gräßlichsten“ aller  Zeiten, die Ast nur verfaßt habe, weil er gegen die in den Denkwürdigkeiten „ange-  führten Tatsachen“ nichts anderes vorbringen konnte.  2 Anonym, Essig und Öl 9.  25 Anonym, Essig und Öl 10. Vgl. ebd. 14. 37. 40 f.  22%6 Vo]. Anonym, Essig und Öl 13.  27 Vgl. Anonym, Essig und Öl 17.  28 Vgl. Anonym, Essig und Öl 24 Anm.  29 Vgl. Anonym, Essig und Öl21.  20 Vgl. Anonym, Essig und Öl 23 Anm.  21 Vgl. Anonym, Essig und Öl 33 f.  22 Die Ausnahme bildet ein flüchtiger Hinweis in Handbuch der Moralwissenschaft. Eine  ganz neue Bearbeitung mit besonderer Hinsicht auf den Geist und die Bedürfnisse unserer  Zeit. München 1824, 490 Anm. (Salat, Moralwissenschaft): „Jeder  . Lästerschrift aber  wenn auch von einem ... Universitätsprofessor [Ast] und von einem ehemaligen Domherrn  [von Mastiaux] ..., jeder Lüge und Verleumdung setzt der Verfasser indes nicht nur seinen  Lebenswandel ... sondern auch seine Amtsführung ... ruhig entgegen.“  23 Damit reagiert er ähnlich Weiller auf die Beschimpfung der Schrift: Theologei, Philo-  sophei und Weillerei. Landshut 1820. Der außerordentliche Ministerial-Commissär drängt  Salat vergeblich zur Verteidigung. Vgl. MInn 23507, 94 f.  2 Krankheit und Sterben der Schwester wird in Salat, Wahlverwandtschaft 497 ff. Anm.  geschildert.  25 Eine lange Reihe namentlich aufgeführter Leute erwiesen seiner Schwester Hochachtung  und Respekt. Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 417 ff.  26 Vgl. Anonym, Essig und Öl 34.  D Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 276; Anonym, Essig und Öl 24. 26. 29; Salat, Stellung  600 f.  2 Vgl. Salat, Stellung 524.  105Universitätsprofessor st und VO eiınem ehemalıgen Dombherrn
\ von Mastıaux] jeder Lüge und Verleumdung der Vertasser ındes nıcht 1Ur seınen
Lebenswandelder sich selbst als „gerechtesten, wahrhaftesten, ... friedfertigsten, humansten, be-  scheidensten und mildesten“ Denker ausgebende Salat ist in Wahrheit der „nichts-  würdigste und ruchloseste aller Menschen“.”* Bosheit und Narrheit sind bei ihm in  so innıger Einheit, daß man nicht weiß, ob die „Bosheit die Quelle der Narrheit oder  seine Narrheit der Grund der Bosheit“, „ob er ein boshafter Narr oder ein närrischer  Bösewicht“ sein. Die Ursache davon ist „eine widernatürliche Verrenkung seines  physischen und psychischen Wesens“, die durch den „heillosen Zölibat“ verursacht  ist: „Ja der böse Zölibat — hat verdorben den Salat!“*” Als Verheirateter wäre er ein  ganz anderer Mensch. So aber stört er den Frieden anderer, spioniert alles aus und  mischt sich überall ein.”® Sein Denken ist ein Kampf gegen die Natur(-philosophie),  weil sie ihn durch den Zölibat „abgeworfen“ hat.”” Der dem Zölibat entstammende  innere Unfriede treibt ihn zu beständiger Polemik und Ehrenschändung. Eigenliebe  228  macht ihn blind für eigene Fehler  und drängt ihn zum Aufdecken geheimster  Fehler anderer.”” Durch zweideutige Andeutungen verdächtigt Ast Salat nicht bloß  230  , sondern auch des Inzests.  231  des Zölibatsvergehens  Salat hält es zunächst unter seiner Würde,** sich ausführlich gegen diese „Schänd-  lichkeit“ zu verteidigen.”” Erst 1829 stellt er sich dem Lügenwerk Asts entgegen und  verteidigt auch seine inzwischen verstorbene Schwester Viktoria.”* Niemand, weder  in Landshut noch in seinen ehemaligen Pfarreien, wird jemals die Lügen bestätigen.  Auch seine einstigen Lehrer und Hörer zeugen für ihn.”” Auf andere Vorwürfe Asts  geht Salat nicht ein (Ruhmsucht  )236  oder weist sie angesichts der offenkundigen  Fakten (Geiz)*” kurz zurück.*® Die Pasquille hält er für eine der „gräßlichsten“ aller  Zeiten, die Ast nur verfaßt habe, weil er gegen die in den Denkwürdigkeiten „ange-  führten Tatsachen“ nichts anderes vorbringen konnte.  2 Anonym, Essig und Öl 9.  25 Anonym, Essig und Öl 10. Vgl. ebd. 14. 37. 40 f.  22%6 Vo]. Anonym, Essig und Öl 13.  27 Vgl. Anonym, Essig und Öl 17.  28 Vgl. Anonym, Essig und Öl 24 Anm.  29 Vgl. Anonym, Essig und Öl21.  20 Vgl. Anonym, Essig und Öl 23 Anm.  21 Vgl. Anonym, Essig und Öl 33 f.  22 Die Ausnahme bildet ein flüchtiger Hinweis in Handbuch der Moralwissenschaft. Eine  ganz neue Bearbeitung mit besonderer Hinsicht auf den Geist und die Bedürfnisse unserer  Zeit. München 1824, 490 Anm. (Salat, Moralwissenschaft): „Jeder  . Lästerschrift aber  wenn auch von einem ... Universitätsprofessor [Ast] und von einem ehemaligen Domherrn  [von Mastiaux] ..., jeder Lüge und Verleumdung setzt der Verfasser indes nicht nur seinen  Lebenswandel ... sondern auch seine Amtsführung ... ruhig entgegen.“  23 Damit reagiert er ähnlich Weiller auf die Beschimpfung der Schrift: Theologei, Philo-  sophei und Weillerei. Landshut 1820. Der außerordentliche Ministerial-Commissär drängt  Salat vergeblich zur Verteidigung. Vgl. MInn 23507, 94 f.  2 Krankheit und Sterben der Schwester wird in Salat, Wahlverwandtschaft 497 ff. Anm.  geschildert.  25 Eine lange Reihe namentlich aufgeführter Leute erwiesen seiner Schwester Hochachtung  und Respekt. Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 417 ff.  26 Vgl. Anonym, Essig und Öl 34.  D Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 276; Anonym, Essig und Öl 24. 26. 29; Salat, Stellung  600 f.  2 Vgl. Salat, Stellung 524.  105sondern uch seıne Amtsführungder sich selbst als „gerechtesten, wahrhaftesten, ... friedfertigsten, humansten, be-  scheidensten und mildesten“ Denker ausgebende Salat ist in Wahrheit der „nichts-  würdigste und ruchloseste aller Menschen“.”* Bosheit und Narrheit sind bei ihm in  so innıger Einheit, daß man nicht weiß, ob die „Bosheit die Quelle der Narrheit oder  seine Narrheit der Grund der Bosheit“, „ob er ein boshafter Narr oder ein närrischer  Bösewicht“ sein. Die Ursache davon ist „eine widernatürliche Verrenkung seines  physischen und psychischen Wesens“, die durch den „heillosen Zölibat“ verursacht  ist: „Ja der böse Zölibat — hat verdorben den Salat!“*” Als Verheirateter wäre er ein  ganz anderer Mensch. So aber stört er den Frieden anderer, spioniert alles aus und  mischt sich überall ein.”® Sein Denken ist ein Kampf gegen die Natur(-philosophie),  weil sie ihn durch den Zölibat „abgeworfen“ hat.”” Der dem Zölibat entstammende  innere Unfriede treibt ihn zu beständiger Polemik und Ehrenschändung. Eigenliebe  228  macht ihn blind für eigene Fehler  und drängt ihn zum Aufdecken geheimster  Fehler anderer.”” Durch zweideutige Andeutungen verdächtigt Ast Salat nicht bloß  230  , sondern auch des Inzests.  231  des Zölibatsvergehens  Salat hält es zunächst unter seiner Würde,** sich ausführlich gegen diese „Schänd-  lichkeit“ zu verteidigen.”” Erst 1829 stellt er sich dem Lügenwerk Asts entgegen und  verteidigt auch seine inzwischen verstorbene Schwester Viktoria.”* Niemand, weder  in Landshut noch in seinen ehemaligen Pfarreien, wird jemals die Lügen bestätigen.  Auch seine einstigen Lehrer und Hörer zeugen für ihn.”” Auf andere Vorwürfe Asts  geht Salat nicht ein (Ruhmsucht  )236  oder weist sie angesichts der offenkundigen  Fakten (Geiz)*” kurz zurück.*® Die Pasquille hält er für eine der „gräßlichsten“ aller  Zeiten, die Ast nur verfaßt habe, weil er gegen die in den Denkwürdigkeiten „ange-  führten Tatsachen“ nichts anderes vorbringen konnte.  2 Anonym, Essig und Öl 9.  25 Anonym, Essig und Öl 10. Vgl. ebd. 14. 37. 40 f.  22%6 Vo]. Anonym, Essig und Öl 13.  27 Vgl. Anonym, Essig und Öl 17.  28 Vgl. Anonym, Essig und Öl 24 Anm.  29 Vgl. Anonym, Essig und Öl21.  20 Vgl. Anonym, Essig und Öl 23 Anm.  21 Vgl. Anonym, Essig und Öl 33 f.  22 Die Ausnahme bildet ein flüchtiger Hinweis in Handbuch der Moralwissenschaft. Eine  ganz neue Bearbeitung mit besonderer Hinsicht auf den Geist und die Bedürfnisse unserer  Zeit. München 1824, 490 Anm. (Salat, Moralwissenschaft): „Jeder  . Lästerschrift aber  wenn auch von einem ... Universitätsprofessor [Ast] und von einem ehemaligen Domherrn  [von Mastiaux] ..., jeder Lüge und Verleumdung setzt der Verfasser indes nicht nur seinen  Lebenswandel ... sondern auch seine Amtsführung ... ruhig entgegen.“  23 Damit reagiert er ähnlich Weiller auf die Beschimpfung der Schrift: Theologei, Philo-  sophei und Weillerei. Landshut 1820. Der außerordentliche Ministerial-Commissär drängt  Salat vergeblich zur Verteidigung. Vgl. MInn 23507, 94 f.  2 Krankheit und Sterben der Schwester wird in Salat, Wahlverwandtschaft 497 ff. Anm.  geschildert.  25 Eine lange Reihe namentlich aufgeführter Leute erwiesen seiner Schwester Hochachtung  und Respekt. Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 417 ff.  26 Vgl. Anonym, Essig und Öl 34.  D Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 276; Anonym, Essig und Öl 24. 26. 29; Salat, Stellung  600 f.  2 Vgl. Salat, Stellung 524.  105ruhig entgegen.”233 Damıt reaglert hnlich Weiller auf die Beschimpfung der Schrift: Theologeı, Phılo-
sopheı und Weillereı. Landshut 1820 Der außerordentliche Ministerjial-Commuissär drängt
Salat vergeblich Zur Verteidigung. Vgl Minn

234 Krankheıt uUun:! Sterben der Schwester wırd 1n Salat, Wahlverwandtschaft 497 { Anm.
geschildert.235 Eıne lange Reihe namentlic aufgeführter Leute erwıesen seiner Schwester Hochachtung
un: Respekt. Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 41 / $

236 Vgl Anonym, Essig und
237 Vgl Salat, Wahlverwandtschaftt Z 6 Anonym, Essıg und ÖOl 2 9 Salat, Stellung

600
238 Vgl Salat, Stellung 524
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Diese WI1e We1l weıtere ANONYMC Pasquillen tinden jedoch rasche Verbreitung“”und werden austührlich rezensıert, zumal Salat ablehnt, s1e konfiszieren las-
sen.“ Er sıeht s1e wenıger sıch selbst gerichtet, denn als Versuch des Ob-
skurantısmus, der Aufklärung einen Dolchstofß versetzen.““ Dennoch schädıgenS1e Salats Ansehen, aber auch den Verkauf seiıner Bücher. Da S1e nahelegen, sıch die-
SC  - Nörgler VO Leibe schaffen, werden ıhm die etzten Jahre der Uniuversıität
Zur Qual Unterstützt VO  - Weıller halt Salat bıs 1826 AaUuUs.  242 An Machenschaften, ıhn
VO seiıner Protessur entfernen, fehlt nıcht. Seit Erscheinen der „Fortschritte
des Lichtes“ (1805) geht Inan VO  3 lınks und rechts ıhn VOT. Im Juniı 1817 Sagl
INan ıhm U: 1Ns Gesıcht: „Wenn WIr (!) wollen, sınd Sıe nach eiınem Vierteljahrnıcht mehr Protessor.“ och VOT Erscheinen der Denkwürdigkeiten emerkt Saıiler
„Der ZuLE Salat! Er hält sıch für eiınen Verfolgten  ! < 245

Eıinsamer Kämpfer“ auf verlorenem Posten
In München, seıne Freunde Einflufß und Zahl wenıger werden, tindet Salat

nıcht mehr den nötıgen Rückhalt Der alternde Könıg überläfßt die Entscheidungenmehr und mehr dem Kronprinzen Ludwig. Und als dieser 1mM Jahre 825 Könıg wiırd,
regıiert der konstitutionellen Verfassung VO S18 autorıtär und bekämpftach 1830 alle liberalen Regungen Ludwig redet auch schon 1821 be] der ErnennungSaılers ZU Domkapitular und eın Jahr spater Z Koadjutor iın Regensburg mıiıt

Der Saıler-Verehrer und Kronprinz tührt schon 1817 den Sturz VO  - Montgelasherbei und ]] als Ludwig Bayern Zur Führungsmacht des deutschen Katho-
1Z1smus machen. Dıesem Zıel soll auch die 1826 nach München verlegte Universıität
dienen. aılers Lieblingsschüler, der Konvertit Eduard VO  — Schenk (1788—1841),wırd zunächst auf Empfehlung Saılers Leıiter der obersten Kıirchen- und
Schulbehörde (1825), der Beratungsstelle des Innenminısters, und bald (1828) leiten-
der Mınıster. Franzıskaner, Benediktiner und mehrere Frauenorden dürfen zurück-
kehren, und die Lehrerbildung wırd weıtgehend der Kırche unterstellt. JohannNepomuk VO  — Rıngseıs (1785—1880), Lieblingsschüler Roeschlaubs,““* plante, die
Universıität durch konsequente Berufungspolitik ZUuU bedeutendsten katholischen
Bıldungszentrum machen. Er und drei NECEUEC Professoren, Franz VO Baader,“*246Joseph GOörres und gnaz VO Döllinger, übernehmen die Führung 1m Kampf

239 „Eıne guLeE Portion Pteffer auf den Landshuter Salat „Über dıe Kunst, Worte und
Nebel machen“.

240 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 409
241 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 410
242 Weıiıller: 1785 Priesterweihe: 1799 Philosophieprofessor und Rektor Münchner

Lyzeum; 1807 Mitglıed, 1823 Abteilungsvorstand und 1826 Dırektor der Akademie der
Wıssenschaften: stırbt 1826 In: Isıs (1825), Heftrt 2) heifßt „Allen Finsterlingen und
besonders gewıssen schlauen VertinsterernDiese wie zwei weitere anonyme Pasquillen finden jedoch rasche Verbreitung?”  und werden ausführlich rezensiert, zumal Salat es ablehnt, sie konfiszieren zu las-  sen.“ Er sieht sie weniger gegen sich selbst gerichtet, denn als Versuch des Ob-  skurantismus, der Aufklärung einen Dolchstoß zu versetzen.”! Dennoch schädigen  sie Salats Ansehen, aber auch den Verkauf seiner Bücher. Da sie nahelegen, sich die-  sen Nörgler vom Leibe zu schaffen, werden ihm die letzten Jahre an der Universität  zur Qual. Unterstützt von Weiller hält Salat bis 1826 aus.” An Machenschaften, ihn  von seiner Professur zu entfernen, fehlt es nicht. Seit Erscheinen der „Fortschritte  des Lichtes“ (1805) geht man von links und rechts gegen ihn vor. Im Juni 1817 sagt  man ihm sogar ins Gesicht: „Wenn wir (!) wollen, sind Sie nach einem Vierteljahr  nicht mehr Professor.“ Noch vor Erscheinen der Denkwürdigkeiten bemerkt Sailer:  „Der gute Salat! Er hält sich für einen Verfolgten!“?®  6. „Einsamer Kämpfer“ auf verlorenem Posten  In München, wo seine Freunde an Einfluß und Zahl weniger werden, findet Salat  nicht mehr den nötigen Rückhalt. Der alternde König überläßt die Entscheidungen  mehr und mehr dem Kronprinzen Ludwig. Und als dieser im Jahre 1825 König wird,  regiert er trotz der konstitutionellen Verfassung von 1818 autoritär und bekämpft  nach 1830 alle liberalen Regungen. Ludwig redet auch schon 1821 bei der Ernennung  Sailers zum Domkapitular und ein Jahr später zum Koadjutor in Regensburg mit.  Der Sailer-Verehrer und Kronprinz führt schon 1817 den Sturz von Montgelas  herbei und will als Ludwig I. Bayern zur Führungsmacht des deutschen Katho-  lizismus machen. Diesem Ziel soll auch die 1826 nach München verlegte Universität  dienen. Sailers Lieblingsschüler, der Konvertit Eduard von Schenk (1788-1841),  wird zunächst auf Empfehlung Sailers Leiter der neuen obersten Kirchen- und  Schulbehörde (1825), der Beratungsstelle des Innenministers, und bald (1828) leiten-  der Minister. Franziskaner, Benediktiner und mehrere Frauenorden dürfen zurück-  kehren, und die Lehrerbildung wird weitgehend der Kirche unterstellt. Johann  Nepomuk von Ringseis (1785—1880), Lieblingsschüler Roeschlaubs,?“ plante, die  Universität durch konsequente Berufungspolitik zum bedeutendsten katholischen  Bildungszentrum zu machen. Er und drei neue Professoren, Franz von Baader,?  246  Joseph Görres  und Ignaz von Döllinger, übernehmen die Führung im Kampf  239 _ Eine gute Portion Pfeffer auf den Landshuter Salat ...“; „Über die Kunst, Worte und  Nebel zu machen“.  0 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 409 f.  741 Vg3l. Salat, Wahlverwandtschaft 410.  7 Weiller: 1785 Priesterweihe; 1799 Philosophieprofessor und Rektor am Münchner  Lyzeum; 1807 Mitglied, 1823 Abteilungsvorstand und 1826 Direktor der Akademie der  Wissenschaften; stirbt 1826. In: Isis (1825), Heft 2, heißt es: „Allen Finsterlingen und  besonders gewissen schlauen Verfinsterern ... ist bekanntlich — nächst Weiller — keiner so wie  Salat] ein Dorn im Auge“; zit. Salat, Wahlverwandtschaft 356.  2;  * Salat, Denkwürdigkeiten 444 Anm.  ** Ringseis findet durch Sailer zu lebendigem Glauben. Er begleitet Kronprinz Ludwig auf  seinen Italienreisen (1817-1824) und ist Professor der Medizin (1826-1872). Er steht zunächst  unter starkem Einfluß der Allgäuer Erweckungsbewegung und schließt sich später als Mitglied  des Görreskreises dem orthodoxen Katholizismus an.  A Vgl. Salat, Stellung 556; Salat, Wahlverwandtschaft 542 £f.  ?46 In frühen Jahren revolutionär und antikirchlich, wird Joseph Görres (1776-1848) 1819  1061sSt bekanntlich nächst Weıiıller keiner w1e

Salat] eın Dorn 1mM Auge“”; ZIt. Salat, Wahlverwandtschaft 356äl Salat, Denkwürdigkeiten 444 Anm
244 Rıngseıs findet durch Sailer lebendigem Glauben. Er begleitet Kronprinz Ludwig auf

seınen Italienreisen (1817-1 824) und 1st Protessor der Medizın (1826—-1872). Er steht zunächst
starkem Einfluß der Allgäuer Erweckungsbewegung und chliefßt sıch spater als Mitglıeddes Görreskreises dem orthodoxen Katholizismus

245 Vgl Salat, Stellung 556; Salat, Wahlverwandtschaft 547
246 In trühen Jahren revolutionär un! antıkırchlich, wırd Joseph (GOrres (1776—1848) 1819
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Ratiıonalısmus, Liıberalısmus und zunehmend auch Protestantismus,
indem S1e eın katholisches Bewußfßtsein tormen suchen.

Schenk un! Rıngseıs betreiıben War ıne Berufungspolitik “* 1m Sınne ıhres gro-
Ren Lehrers, können jedoch nıcht alle Empftehlungen verwirklichen. 50 gelingt ıhnen
weder die Anstellung Savıgnys noch die des Frankfurter Arztes Passavant. Be-
sonderen Nachdruck verleiht Saıiler seınen Berufungsvorschlägen für die Theo-
logische Fakultät Den Jungen Döllinger 111 zunächst 1Ur als Privatdozenten

24®%verwendet wıssen. Johann dam Möhler kann allem erst 1835 nach Mun-
chen kommen.

Von der Philosophischen Fakultät sollen 1Ur jene, die in das NECUEC Konzept aSSCH,
übernommen werden. Dıe Autklärer stehen auf der schwarzen Liste.““ Um sıch
iıhrer entledigen, greift INan ZUTr Fıktion der Neugründung der Universıität.
Weiller,“” dessen Bıtte ıne Protessur der Uniuversıität Ial nıcht einmal be-

251 wırd mıi1ıt der Ernennung ZU ständıgen Sekretär der Akademie der
Wissenschaften abgefertigt. Salat meınt, damıt habe INan einen „Nagel seıner

253Bahre“ geschmiedet.“”“ Köppen wırd wıder Wıllen nach Erlangen und
Salat selbst,“” dessen Anstellung auch Saıiler w1ıe Salat vielfach andeutet, aber nıe
direkt ausdrückt 255

256
unpassend fındet, wiırd abgelehnt und 1ın den Ruhestand V1 -

Obwohl sıch Salat damıt rostet, seinem Vaterland lang und treu gedient und
„sechs Belobungsdekrete“ erhalten haben,“” schmerzt iıhn ohl meısten
VO allen Jetzt stirbt auch noch seıne Schwester Viktoria. Da schon 1821, sıch
Banz der Protessur wıdmen können,“”® seıne Pfarre Arnbach abgab,“” fühlt sıch

A4Uus Preufßen ausgewlesen. Als Autodidakt wiırd ach der Konversion (Straßburg) ZU gröfß-
ten katholischen Publizisten. Für Salat 1sSt eın Mystiker mıiıt Tendenz ZU Obskurantısmus:;
vgl Salat, Stellung 5558

24/ Rıngseı1s’ Einflufß bei Berufungen wırd VO Salat oft erwähnt. Vgl Salat, Schelling 2’
45 {f., ber uch Emilie Rıngseıs (Hg.), Erinnerungen des Dr. Nepomuk VO Rıngseıs. Bde.

nsburg B 216Rege Vg Anton Döber|l, Bausteıine eiıner Biographie des Bischofs Saıler. Bd I5l 208
249 Vg Salat, Schelling Z 49
250 Weiller hat nıe, wıe VO (Jtto Weıss, Dıie Redemptoristen 1n Bayern (1790-1909). FEın

Beıtrag ZU!T Geschichte des Ultramontanısmus. Bd München 1976, 9 9 behauptet, ın Lands-
hut elehrt.

25 Vg Salat, Wahlverwandtschaft 501°
252 Salat, Wahlverwandtschatt 5017
253 Irst ach eiınem Protestjahr ın München übersiedelt 182/; vgl Salat, Stellung 486, fer-

NeTr Salat, Schelling 2)
254 Dıie Behauptung VO Knöpftler, Salat. In: AD  o Bd Leipzıg 1890, 194—197; hıer

195 f‚ Salat se1l treiwillig 1ın seıner Ptarrei geblieben, entspricht nıcht den Tatsachen.
255 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 315 Sailer soll eiınmal gESagL haben, da{fß gewI1sse Kollegen

eıne Neueinstellung Salats protestierten, Ja da{fß s1e selbst nıcht ach München gingen,
waren sıe dort wıeder mıiıt Salat Vgl eb!  O 3725

256 Vgl Salat, Wahlverwandtschatt 304 Salat bıttet 1mM August 1826 1ın Ahnung des
Kommenden Berücksichtigung bei der Anstellung 1ın München. Vgl Minn
132135

25/ Vgl Salat, Wahlverwandtschaftt 375 tf.; Minn 134
258 Hätte damals gewulßßit, W as ıhn Cr wartet, hätte 1821 seıne Pfarrei nıcht für 400 Gul-

den Staatsrente abgegeben; vgl Salat, Leben 95 Zwar wollte der Entfernung die
Pfarrei schon abgeben, Cru: s1e dem Hofprediger Nerb für seın Kanonikat an,; ann 1809
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völlıg vereinsamt. Dıie Hinwendung noch reSCcrer Schrittstellerei 1st ohl als
Flucht VOT Einsamkeıt deuten. Er meınt, der Nachwelt aufzeigen mussen,
welch grofßes Unrecht ıhm wiıidertfahren 1St. Obgleıch ıhn nach München zıeht,
bleibt 1n Landshut, den Verdacht des Intrigierens seıne Kollegen VeOI -
meiden.“ Seine ın kurzen Abständen erscheinenden Werke werden 1U noch volu-
mınöser, die Anmerkungen un Glossen noch zahlreicher und unübersichtlicher.
Oft zıieht sıch die biographische Kleinkrämerei über viele Seıiten hın, wobel
andauernden und langatmıgen Wiederholungen kommt. Er sucht seıne Verkennung

261beseitigen, ohne auch NUr das Geringste erreichen.
Nachdem Saıilers Nomuinatıon zZzu Bischof VO  — Augsburg 1819 scheıitert, wırd

1821 Domkapitular, 1825 Dompropst und 1829 Bischof VO Regensburg, 1832
stirbt. Für Salat 1st Saıler der Mensch, dessen Verhalten der Aufklärung meısten
Schaden zugefügt hat DE „1hm nach 822 nıemand mehr schaden kann“, meınt Salat
alles über Sailer aufdecken müssen.““ Sailers mystisch-dogmatisches Denken
habe sehr viel ZUT Verachtung der Philosophie beigetragen. Symptomatisch tindet
Salat den Ausspruch eiınes Saijler-Schülers: „Abhorreo phiılosophia“. Sein Verständ-
N1s des Christentums als Supernaturalismus degradıert die „rationale Offenbarung“
der Philosophie minderwertigem Naturalismus und Ördert die mystische
Geisteshaltung mıiıt zerstörerischen Implikationen. Phiılosophıe wırd adurch ZUur

„Vertreterin der Halbwahrheit“,“ der dıe Mystık mıiıt iıhrem „physischen Gott“
(Schelling) und „physıschen Christus“ gegenübersteht.  264

In dem umfangreıichen Anhang „Historisch-psychologische Aufschlüsse über dıe
vielbesprochene Mystık ın Bayern und Oberösterreich“ versucht Salat, Sailers
Mitschuld Scheitern einıger maßgeblicher Gestalten M der Allgäuer Bewegung
und des Pöschlianısmus aufzudecken. Der verehrte Sailer se1l keineswegs die tehler-
lose Gestalt, die I1  - AaUsS$s ıhm machte, denn habe durch seıne mystische Ver-
anlagung viele Leute 1n die Mystık eingeführt, s1e aber, wenn S1e damıt nıcht fertig

265wurden, iıhrem Schicksal überlassen.
Unverständlich bleibt Salat, da{fß Saıler, der bislang VO allen 5Systemen außer

dem Stattlerschen unabhängig geblieben WAal, sıch dem Jacobi teindlichen Denken
Schellings zuwenden konnte. Erklärbar se1 höchstens durch ıne Begegnung ZW1-
schen Sailer und Schelling 1808 1mM Ptarrhaus Ziımmers und Jacobis Aussagen
Mystık und Christentum ın der Schrift „Von den göttlichen Dıngen“. Wenn Salat iın

Mastıaux, der bereıt WAal, dafür 1000 jJährlıch zahlen. Doch bot sıch keıine Gelegenheit
einem günstıgen Tausch. Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 738 1812 erhıelt eine „aller-

höchste Zusicherung“ VO 600 und Kanonikalwohnung, welche jedoch schon 183 zurück-
gwurde. Vgl ebd 229 240 Anm.; Salat, Stellung 465 tt. Salat scheint traurıg arüber

se1ın, da{fß ıhm die dank Sailer vermuittelte „Liebe ZU!r Seelsorge“ olchen finanziellen Verlust
einbrachte; vgl Salat, Stellung 441

Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 193 f’ terner: Salat, Stellung 439; Salat, Schelling 2’ 270
Anm 1822 spendet 1000 für die Ptarrschule Arnbach. Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 375

260 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 487 Anm.
261 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 58 Anm.
262 Vgl Salat, Supernaturalısmus263 Vgl Salat, Supernaturalısmus 204
264 Vgl Salat, Supernaturaliısmus 236
265 Vgl Salat, Supernaturalismus 4729 Über Mystızısmus und Posıtiyismus se1l Saıiler chließ-

ıch Zu Ultrakatholizismus gekommen; vgl Salat, Schelling und Hegel 161
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Gesprächen diese Schrift erwähnte, wurde Saıler „verlegen“ und, solange
Jacobı ıhm noch schaden konnte, AaUuUsSs „Klugheıt“ nichts.“° (3anz anders verhielt
sıch, als Schelling 1mM Jahre 821 den 1819 verstorbenen Jacobı auftrat.267 Jetzt
tührt Sailer den brutalen Ton 1m „Denkmal“ aut die „Gereıiztheıt“ des „VOoNn (sJott
und Unsterblichkeit durchdrungenen Mannes“ zurück.“ Salat wirtt Saıiler Unauf-
richtigkeıt VOI, zumal dieser noch 1815 den Eindruck erweckte, Banz ın Jacobis
Kategorien denken.““” Für aılers Offenbarungstheologie Wrlr Zimmer schon
lange eın „Mauerbrecher das alte Kastell des Kantıanısmus“, der mıiıt „Se1-
ner (polemischen) ‚Kraft‘ den Boden aufreifßen die jugendlichen Geıister aufregen“
ollte, damıt selbst „POSItIV, praktısch und mystisch‘ aufbauen konnte. Saılers
Freundschaft mıiıt Ziımmer 1eß ıhn mehr und mehr Tiete ın Schellings 5System sehen
und nach Jacobis Tod begann auch CI, dasselbe in seınen Vorlesungen a-
gieren.“”” Dıie Außerung 1ın der Zıiımmer-Denkrede, se1 C dieses „System als
Wissenschaft“ noch „nıchts Gründliches“ gesagt worden,“ erzurnt Salat, denn
damıt habe Sailer ıhn, Friedrich Heıinrich Jacobi, Friedrich Bouterwek, Gottlob
Ernst Schulze, arl Leonhard Reinhold, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Köppen,
Kajetan Weıller und andere, die Schellings Philosophie erhebliche Bedenken
angemeldet hatten, zutiefst herabgesetzt. Sailer hätte sıch nach Zimmers Tod NS!

Schelling angelehnt, assımıliere die Idealistik mıt allen negatıven Konsequenzen
aber nıcht LOLAl_272

uch 1m Artikel: „Die ‚Naturphilosophie‘ (Idealıstik) mi1t der Mystik un:
Mönchere1 1m Bunde“ befaßt sıch Salat mıiıt seinem Verhältnis Zu Dıillınger Klee-
blatt. Wieder außert kaum verdeckte Zweıtel Sailers Ehrlichkeit. Sailer se1l 1Ur
ın der Zeıt, 1ın der Salat aufgrund seıiıner polıtischen Verbindungen mächtig WAal, ıhm
gegenüber wirkliıch treundlich SCWESCHI. Als Salats Einflufß SChH der Schrift
„Fortschritte des Lichtes“ ZeITaNn und sıch 1n den Jahren 806/07 eın Sıeg der
Idealistik iın Landshut abzuzeichnen begann, se1 diese Freundlichkeit geschwunden.
Dıie pannung se1 durch Salats Außerung, da{fß 1M „Buchstaben“streıt zwıischen Saıiler
un Fın erlos schließlich der Geıist den Sieg davontragen werde, noch vergrößert
worden. /3

266 Salat täuscht sıch, wenn meınt, Saıler un:! Jacobiı hätten nıcht über ıhre Differenzen
miıteinander gesprochen. WDDas geht eindeutig AUS einem Brief Jacobıs Christian Konrad
Wılhelm VO ohm (Aprıl hervor: „Ungefähr dasselbe [Unverständnıis] 1st mır mıiıt allen
hıstorischen Gläubigen, dıe ıch ber diesen Gegenstand philosophisch auszutorschen Ge-
legenheit tand, begegnet, namentlıch uch mıiıt meınem Freunde Saijler“ (Friedrich Heıinrich
Jacobi, Auserlesener Briefwechsel, he. Friedrich oth Bde Leipzıg 1825 1827, {1 459)26/ Saıiler verhindert auch ıne für Schelling ungünstıge Rezension 1n der OALZ; vgl Salat,
Denkwürdigkeıiten 209 Anm

268 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 310
269 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 314
270 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 319
271 S1e 1St bezeichnenderweise in die gedruckte Zımmer-Biographie nıcht aufgenommen

worden.
272 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 321
273 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 3724 Dıie oft vertiretene Meınung, da{fß Saıler keıne persOon-

lıchen Feinde gehabt und nıe die Selbstbeherrschung verloren habe, 1st zweıtellos revıdıe-
reN, eb  Q 307 Anm S0 auch Eduard Weıigl, Saıler un! die theologische Erziıehung. In MThZ
(1951) 178—196; 1er 195 und Heınz Marquart, Matthäus Fıngerlos (1748-1817). Leben und
Wırken eınes Pastoraltheologen un: Seminarregenten 1N der Aufklärungszeit, Göttingen 1977,
166°
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uch der Bericht weıterer Ereignisse soll den Charakter Saıilers 1ın schlechtes Licht
rücken,“” W as dieser muSsse, denn seın „guterAuch der Bericht weiterer Ereignisse soll den Charakter Sailers in schlechtes Licht  rücken,”* was dieser ertragen müsse, denn sein „guter ... Ruf ist zu gefestigt, als daß  Tatbeweise, welche nur das Mystisch-Dogmatische seiner Denkart betreffen, den-  selben erschüttern könnten. Und ihm selbst traue ich den Grad von sittlicher ...  Festigkeit zu, daß ihm solche Mitteilung ... keinen tieferen Schmerz verursachen  « 275  kann.  Sailer habe sich zwar schon früher um Salats Rechtgläubigkeit gesorgt, aber erst  nach Erscheinen der Moral- und der Religionsphilosophie (1810 bzw. 1811)” sei  offenbar, daß Salats Ansicht von Erbsünde und Erlösung mit dem Christianismus  Sailers, der vor lauter Sünde und Gnade den wirklichen Menschen nicht mehr  BT  1  sieht,  m schroffen Gegensatz steht.”* Sailer und Zimmer lehnten jedes Göttliche  im aktuellen Menschen ab.””  Trotz dieser Differenzen erwähnt Salat weder in den ersten beiden Auflagen sei-  ner Moralphilosophie noch in seinen Vorlesungen etwas gegen Sailer und Zimmer.  Mit ihnen selbst unterhält er sich jedoch gelegentlich darüber. Dabei erfährt er von  Sailer, daß Studenten durch Salat „vom Christentum weggekommen“ seien. Aber  auch Sailer selbst hält Salats Moralphilosophie für unchristlich.”® Dennoch behaup-  tet Salat, daß er, weil er bei vielen Studenten und auch in der Öffentlichkeit gut ange-  kommen sei, sich in Landshut sehr wohl gefühlt hat. Das aber habe Sailer zusehends  281  unfreundlich gestimmt.  In zahlreichen Schriften grübelt Salat über den Grund seiner im Jahre 1826 erfolg-  ten Pensionierung aufgrund seiner Nichtberufung nach München. Grund könne  weder seine Qualifikation und sein Charakter, auch nicht sein Buch „Denkwürdig-  keiten“ sein, in dem er viel Negatives „(und was) zurückhielt“.?* Wahre Gründe  seien einerseits Sailers Meinung, daß Salats „Philosophie mit den Grundlehren des  Christentums von der Erbsünde und Erlösung nicht“ übereinstimmt.”® Zuerst habe  284  er das nicht glauben wollen, aber in späteren Schriften wächst Salats Überzeugung,  daß Sailer, trotz anderer Angaben an Johann Nepomuk Christoph Friedrich  Schmid,?® nie etwas für ihn unternommen hat. Salat wirft ihm jetzt, wenn nicht ein-  deutige Lüge, so doch „jesuitische Zweideutigkeit“ vor.”® 1831 behauptet aber Salat  * Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 418.  75 Salat, Denkwürdigkeiten 337.  76 Beide Werke erhalten in allen wichtigen Literaturzeitungen positive Rezensionen. Für die  Religionsphilosophie wird Salat sogar die „Goldene Verdienst-Medaille“ vom Fürstprimas des  Rheinbundes, Karl Theodor von Dalberg, zuteil.  727 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 427.  ® Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 405 ff. 462 f. Anm.  279 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 342.  280 Salat selbst hält sich freilich für orthodox; vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 241 f.  21 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 346 ff.  282 Salat, Emanzipation 398 Anm.: Alles zu Lebzeiten Sailers Verfaßte, habe er dem „Ehr-  würdigen“ zugesandt, welcher es jedoch nie gewagt habe, etwas dagegen zu unternehmen. Vgl.  ebd. 399 Anm. Hier verliert Salat sogar die „Ehrfurcht“, die früher selbst noch in seiner Kritik  zu spüren war.  22 Vgl. Salat, Emanzipation 399 Anm.  24 Vgl. Salat, Schelling 2, 68 Anm. 233.  285 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 317.  286 Vgl. Salat, Leben 77; Salat, Emanzipation 398 Anm.  110Ruft 1st gefestigt, als da{fß
Tatbeweıse, welche 1Ur das Mystisch-Dogmatische seiıner Denkart betreffen, den-
selben erschüttern könnten. Und ıhm selbst iıch den rad VO sıttlıcherAuch der Bericht weiterer Ereignisse soll den Charakter Sailers in schlechtes Licht  rücken,”* was dieser ertragen müsse, denn sein „guter ... Ruf ist zu gefestigt, als daß  Tatbeweise, welche nur das Mystisch-Dogmatische seiner Denkart betreffen, den-  selben erschüttern könnten. Und ihm selbst traue ich den Grad von sittlicher ...  Festigkeit zu, daß ihm solche Mitteilung ... keinen tieferen Schmerz verursachen  « 275  kann.  Sailer habe sich zwar schon früher um Salats Rechtgläubigkeit gesorgt, aber erst  nach Erscheinen der Moral- und der Religionsphilosophie (1810 bzw. 1811)” sei  offenbar, daß Salats Ansicht von Erbsünde und Erlösung mit dem Christianismus  Sailers, der vor lauter Sünde und Gnade den wirklichen Menschen nicht mehr  BT  1  sieht,  m schroffen Gegensatz steht.”* Sailer und Zimmer lehnten jedes Göttliche  im aktuellen Menschen ab.””  Trotz dieser Differenzen erwähnt Salat weder in den ersten beiden Auflagen sei-  ner Moralphilosophie noch in seinen Vorlesungen etwas gegen Sailer und Zimmer.  Mit ihnen selbst unterhält er sich jedoch gelegentlich darüber. Dabei erfährt er von  Sailer, daß Studenten durch Salat „vom Christentum weggekommen“ seien. Aber  auch Sailer selbst hält Salats Moralphilosophie für unchristlich.”® Dennoch behaup-  tet Salat, daß er, weil er bei vielen Studenten und auch in der Öffentlichkeit gut ange-  kommen sei, sich in Landshut sehr wohl gefühlt hat. Das aber habe Sailer zusehends  281  unfreundlich gestimmt.  In zahlreichen Schriften grübelt Salat über den Grund seiner im Jahre 1826 erfolg-  ten Pensionierung aufgrund seiner Nichtberufung nach München. Grund könne  weder seine Qualifikation und sein Charakter, auch nicht sein Buch „Denkwürdig-  keiten“ sein, in dem er viel Negatives „(und was) zurückhielt“.?* Wahre Gründe  seien einerseits Sailers Meinung, daß Salats „Philosophie mit den Grundlehren des  Christentums von der Erbsünde und Erlösung nicht“ übereinstimmt.”® Zuerst habe  284  er das nicht glauben wollen, aber in späteren Schriften wächst Salats Überzeugung,  daß Sailer, trotz anderer Angaben an Johann Nepomuk Christoph Friedrich  Schmid,?® nie etwas für ihn unternommen hat. Salat wirft ihm jetzt, wenn nicht ein-  deutige Lüge, so doch „jesuitische Zweideutigkeit“ vor.”® 1831 behauptet aber Salat  * Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 418.  75 Salat, Denkwürdigkeiten 337.  76 Beide Werke erhalten in allen wichtigen Literaturzeitungen positive Rezensionen. Für die  Religionsphilosophie wird Salat sogar die „Goldene Verdienst-Medaille“ vom Fürstprimas des  Rheinbundes, Karl Theodor von Dalberg, zuteil.  727 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 427.  ® Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 405 ff. 462 f. Anm.  279 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 342.  280 Salat selbst hält sich freilich für orthodox; vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 241 f.  21 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 346 ff.  282 Salat, Emanzipation 398 Anm.: Alles zu Lebzeiten Sailers Verfaßte, habe er dem „Ehr-  würdigen“ zugesandt, welcher es jedoch nie gewagt habe, etwas dagegen zu unternehmen. Vgl.  ebd. 399 Anm. Hier verliert Salat sogar die „Ehrfurcht“, die früher selbst noch in seiner Kritik  zu spüren war.  22 Vgl. Salat, Emanzipation 399 Anm.  24 Vgl. Salat, Schelling 2, 68 Anm. 233.  285 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 317.  286 Vgl. Salat, Leben 77; Salat, Emanzipation 398 Anm.  110Festigkeıt Z da{fß ıhm solche MiıtteilungAuch der Bericht weiterer Ereignisse soll den Charakter Sailers in schlechtes Licht  rücken,”* was dieser ertragen müsse, denn sein „guter ... Ruf ist zu gefestigt, als daß  Tatbeweise, welche nur das Mystisch-Dogmatische seiner Denkart betreffen, den-  selben erschüttern könnten. Und ihm selbst traue ich den Grad von sittlicher ...  Festigkeit zu, daß ihm solche Mitteilung ... keinen tieferen Schmerz verursachen  « 275  kann.  Sailer habe sich zwar schon früher um Salats Rechtgläubigkeit gesorgt, aber erst  nach Erscheinen der Moral- und der Religionsphilosophie (1810 bzw. 1811)” sei  offenbar, daß Salats Ansicht von Erbsünde und Erlösung mit dem Christianismus  Sailers, der vor lauter Sünde und Gnade den wirklichen Menschen nicht mehr  BT  1  sieht,  m schroffen Gegensatz steht.”* Sailer und Zimmer lehnten jedes Göttliche  im aktuellen Menschen ab.””  Trotz dieser Differenzen erwähnt Salat weder in den ersten beiden Auflagen sei-  ner Moralphilosophie noch in seinen Vorlesungen etwas gegen Sailer und Zimmer.  Mit ihnen selbst unterhält er sich jedoch gelegentlich darüber. Dabei erfährt er von  Sailer, daß Studenten durch Salat „vom Christentum weggekommen“ seien. Aber  auch Sailer selbst hält Salats Moralphilosophie für unchristlich.”® Dennoch behaup-  tet Salat, daß er, weil er bei vielen Studenten und auch in der Öffentlichkeit gut ange-  kommen sei, sich in Landshut sehr wohl gefühlt hat. Das aber habe Sailer zusehends  281  unfreundlich gestimmt.  In zahlreichen Schriften grübelt Salat über den Grund seiner im Jahre 1826 erfolg-  ten Pensionierung aufgrund seiner Nichtberufung nach München. Grund könne  weder seine Qualifikation und sein Charakter, auch nicht sein Buch „Denkwürdig-  keiten“ sein, in dem er viel Negatives „(und was) zurückhielt“.?* Wahre Gründe  seien einerseits Sailers Meinung, daß Salats „Philosophie mit den Grundlehren des  Christentums von der Erbsünde und Erlösung nicht“ übereinstimmt.”® Zuerst habe  284  er das nicht glauben wollen, aber in späteren Schriften wächst Salats Überzeugung,  daß Sailer, trotz anderer Angaben an Johann Nepomuk Christoph Friedrich  Schmid,?® nie etwas für ihn unternommen hat. Salat wirft ihm jetzt, wenn nicht ein-  deutige Lüge, so doch „jesuitische Zweideutigkeit“ vor.”® 1831 behauptet aber Salat  * Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 418.  75 Salat, Denkwürdigkeiten 337.  76 Beide Werke erhalten in allen wichtigen Literaturzeitungen positive Rezensionen. Für die  Religionsphilosophie wird Salat sogar die „Goldene Verdienst-Medaille“ vom Fürstprimas des  Rheinbundes, Karl Theodor von Dalberg, zuteil.  727 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 427.  ® Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 405 ff. 462 f. Anm.  279 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 342.  280 Salat selbst hält sich freilich für orthodox; vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 241 f.  21 Vgl. Salat, Denkwürdigkeiten 346 ff.  282 Salat, Emanzipation 398 Anm.: Alles zu Lebzeiten Sailers Verfaßte, habe er dem „Ehr-  würdigen“ zugesandt, welcher es jedoch nie gewagt habe, etwas dagegen zu unternehmen. Vgl.  ebd. 399 Anm. Hier verliert Salat sogar die „Ehrfurcht“, die früher selbst noch in seiner Kritik  zu spüren war.  22 Vgl. Salat, Emanzipation 399 Anm.  24 Vgl. Salat, Schelling 2, 68 Anm. 233.  285 Vgl. Salat, Wahlverwandtschaft 317.  286 Vgl. Salat, Leben 77; Salat, Emanzipation 398 Anm.  110keinen tieferen Schmerz verursachen

275kann.
Saıiler habe sıch ‚WarTr schon trüher Salats Rechtgläubigkeit gESOFgT, aber erst

nach Erscheinen der Moral- und der Religionsphilosophie bzw. 1811 SC1

offenbar, da{fß Salats Ansıcht VO  - Erbsünde und Erlösung mıiıt dem Christianısmus
Saılers, der VOT lauter Sünde und Gnade den wirklichen Menschen nıcht mehr

277sıeht, schroffen Gegensatz steht.  278 Saıler und Zimmer ehnten jedes Göttliche
1mM aktuellen Menschen ab 279

TIrotz dieser Dıitterenzen erwähnt Salat weder 1in den ersten beiden Auflagen se1-
9148 Moralphilosophie noch 1n seiınen Vorlesungen Saıiler und Zimmer.
Miıt iıhnen selbst unterhält sıch jedoch gelegentlich darüber. Dabe!:i ertährt VO

Saıler, daß Studenten durch Salat „VOINM Christentum weggekommen“ selen. ber
auch Sailer selbst häalt Salats Moralphilosophie für unchristlich.“® Dennoch behaup-
tet Salat, dafß CI, weıl be1 vielen Studenten und auch ın der Offentlichkeit gut AIl
kommen sel, sıch ın Landshut sehr ohl gefühlt hat. W)as aber habe Saıiler zusehends

281untreundlich gestimmt.
In zahlreichen Schritten grübelt Salat über den rund seiner 1m Jahre 1826 erfolg-

ten Pensionierung aufgrund seiner Nıichtberufung nach München. rund könne
weder seiıne Qualifikation und seın Charakter, auch nıcht se1ın Buch „Denkwürdig-
keıiten“ se1n, ın dem viel Negatıves „(und Was) zurückhielt“.  «« 252 Wahre Gründe
seıen einerseıts aılers Meınung, da{fß Salats „Philosophie mıt den Grundlehren des
Christentums VO der Erbsünde und Erlösung nıcht“ übereinstimmt.“® Zuerst habe

284das nıcht glauben wollen, aber iın spateren Schritten wächst Salats Überzeugung,
da{fß Saıler, anderer Angaben Johann Nepomuk Christoph Friedrich
Schmid,“” nıe für ihn nNnie  men hat Salat wirtft ıhm Jetzt, wWenn nıcht e1n-
deutige Lüge, doch „Jesultische Zweideutigkeıit“ vor.“® 831 behauptet aber Salat

274 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 418
275 Salat, Denkwürdigkeiten 357
276 Beide Werke erhalten ın allen wichtigen Lıteraturzeıtungen posıtıve Rezensionen. Fuür die

Religionsphilosophie WIr d. Salat O die „Goldene Verdienst-Medaıille“ VO Fürstprıimas des
Rheinbundes, arl Theodor VO Dalberg, zuteil.

277 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 4727
278 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 405 $ 462 Anm.
279 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 342
280 Salat selbst häalt sıch treilich für orthodox: vgl Salat, Wahlverwandtschaft 241
281 Vgl Salat, Denkwürdigkeiten 346
282 Salat, Emanzıpatıon 398 Anm. Alles Lebzeıten Saılers Verfaßte, habe dem „Ehr-

würdıgen“ zugesandt, welcher jedoch nıe geWwagtl habe, eLtwAas dagegen unternehmen. Vgl
ebı  Q 399 Anm. Hıer verliert Salat O die urcht die trüher selbst och 1ın seiıner Kritik

S ren W al.
28 Vgl Salat, Emanzıpatıon 399 Anm
284 Vgl Salat, Schelling 2 68 Anm 233
285 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 317
286 Vgl Salat, Leben 0{3 Salat, Emanzıpatıon 398 Anm
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noch andere „Einrede“, da{fß Saıler wenıgstens nıchts ıh: hat 257
Andererseıts eröffnet Salat 1837 nach vorherıigen 55  Anspielungen,“ da{fß auf
„Verlangen“ Schellings entternt wurde,  289 dessen Identitätsphilosophie „eingeführt
werden sollte. C£ 290

Bıs 1835 rechnet Salat noch mit seıner Reaktivierung und Rehabilıitierung. Dazu
bringt die abenteuerlichsten Vorschläge 1Ns Spaiel: Seinen Nachfolger Meıillınger
wolle nıcht verdrängen, sondern blofß, WwI1e Baader, als Honorar-Protessor „MIt-
lehren“.  « 291 831 schlägt aber VOI, den bald sıebzigjähriıgen Meıllınger pens10-
nıeren oder ZU Domkapiıtular und, WEeNnNn Köppen keine ust hat, die
Professur ıhm überlassen. Bezeichnenderweise fügt hinzu: „Gerne würde iıch
dann mıiıt diesem und Jjenem alten Kollegen ‚meınen Frieden machen  c“ 292 Er 1st
auch bereıt, als Proftfessor nach Würzburg gehen.“” Selbst ıne Theologieprofessur
ware zufriedenstellend.“* uch Zu Ordentlichen Mitglıed der Königlichen Aka-
demie der Wıssenschatten sollte INnan ıhn promovıeren, zumal ıhm das ohnehin als
Lyzealprotessor versprochen war.  299 Gesundheitlich“” tühlt Salat sıch auch Jetzt
och « 297  „rüstig Vorlesungen würden ıhm eher nutzen als schaden, weıl als
frei Vortragender nıcht tfürchten mülßßste, beim „ewıgen Lesen oder Schreiben (wıe
könnte OnN: leben)“ erblinden.298

ach 1835 spricht Salat, ohl auch des Alterns SCH, kaum mehr VO Absetzung
und Wiıederanstellung. Ja freut sıch über das „Geschenk ‚Regı Augustissımo

287 Vgl Salat, Stellung 513{.; Salat, Schellıng E Salat deutet spater d} dafß Saıler wohl
der „Denkwürdigkeiten“ Rache nehmen wollte; Salat, Schelling 2, 96, 237 Salat,

Schelling un! Hegel288 Vgl Salat, Hauptgebrechen 184 Dıie CcCue akademische Kuratel Eduard VO Schenk
und Johann Nepomuk Rıngseıs) hat jeden Wunsch Schellings ertüllt. Hätte Schelling Iso ZUr

Entfernung KOöppens und Salats nıcht geschwiegen, sondern gewünscht, mıiıt ıhnen lehren,
dann ware das eın Zeichen VO Großzügigkeit SCWESCH.289 Vgl Salat, Schelling 1, 3S Salat, Schelling 2’ 63 101 AT Etwas spater weilß Salat,
da{fßß Schellings Bruder, eın Stuttgarter Arzt, seıne Zwangspensionierung als „großes
Unrecht“ erkennt; vgl Salat, Schelling 2, 361 Anm.

290 Vgl Salat, Stellung 516
291 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 301; Salat, Schelling 2,292 Salat, Stellung 588 Salat welılst bei dieser Gelegenheıt auf den Unterschied zwıschen se1-

11C und Köppens Denken hın Köppen vertritt och die Jacobische „Philosophie als Nıcht-
wissenschaft“; vgl Salat, Schelling Z /1

293 Vgl Salat, Stellung 493
294 Vgl Salat, Wahlverwandtschaft 2473
295 Vgl Salat, Stellung 590; Salat, Wahlverwandtschaft 383; Salat, Schelling B296 Seıit 1825 halt sıch Salat öftersI „ZWeIl hartnäckigen Übeln“ ZUuUr Kur in Badgastein

un! Rosenheim auf. In Badgasteın hat Kontakt Erzherzog Johann, Johann Baptist
Ladislaus Pyrker VO Hohenwart, Erzbischof VO Erlau d.y vgl Salat, Schelling 2, 106 Anm.;
Salat, Wahlverwandtschaft 182 Aus Milnn 1st ersichtlich, dafß sıch Salat 1n den Ferien
me1st ın München, Salzburg, Wıen, Stuttgart, Ulm, Oberschwaben, Baden, Württemberg, Bad-
gasteın authält. Den Reiseansuchen lıegen mehrere Personbeschreibungen ın Salats Hand-
chrift bei

297 Vgl Salat, Stellung 5837 1831 scheint die „ZWEI Übel ıne schwere Krankheit der

verwandtschaft 308
Brust und ıne solche des Halses“ VO  — 1829 ganz VEILSCSSCH haben; vgl Salat, ahl-

298 Vgl Salat, Stellung 446
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etc.‘”, weıl „Erinnerung einen teuren, unvergefßlichen Wirkungsbereich“ 1St.  299
Nur noch einmal tlackert die Hoffnung auf beim Ableben Meıllın C155 1M Jahr 1836
1845 meınt CI} ware gut SCWESCH, iıhn damals wıeder einzusetzen 0O Sonst 1st mıt
Außerungen ZUr!r aktuellen Bıldungspolitik zurückhaltend. Nıcht einmal 1ın den
Jahren der Radıkalisıerung nach 1837 LutL sıch besonders hervor. Er 1St VO Gang
der Dınge ın Bayern konsterniert, da{fß sıch bezüglich laufender Aktıvıtäten
nıcht mehr außert. Um mehr afßt sıch, da Jetzt auch Schellings Ansehen in der
Offentlichkeit sınkt, autf Spekulationen über Zusammenhänge VO  - Schellingschem
Denken und Vertall der Aufklärung e1n. So versteht seıne Tätigkeit 1b 835 tast
ausschliefßlich als Verteidigung der Aufklärung Schelling und Hegel.

rst unmıittelbar VOT seiınem Tod beginnt Salat, seiıne Memoıren nıederzuschrei-
ben Sıe leiben aber Fragment und selbst die sıeben gedruckten ogen werden als
Makulatur vernichtet. Fın Unikum davon tindet sıch jedoch 1mM Bayerischen Staats-
archiv.

Sıch bewundernswert rüstıg und arbeıitsfähig bezeichnend und auch wirklıch
schrittstellerisch ın den etzten Jahren siıchtlich abnehmend tätıg, ebt Salat, bıs

11 Februar 1851, fast 85Jjährıg, einem Lungeninfarkt erliegt.”” eın Totenschein
wırd 1n der Pfarrei St Martin ”“ (Landshut) ausgestellt, und seın Begräbnis findet

Februar 1851 statt.  305
Rückblickend äflt sıch testhalten: Der Junge Salat wiırd bei der ersten Begegnung

mıt dem wohltuend-beftfreienden Licht der Vernunft überrumpelt, da{ß® 1ın eWw1-
SCI Ireue ıhm steht. Fuür ıh gibt nıchts Größeres als Vernunftoffenbarung. Sıe
1St Fundament seınes „Glaubens“ bıs 1ın den Tod Er 1st katholischer Priester, Oß
Pftarrer verschıedener Gemeıinden, aber VO  - Liebe Zur Kırche zeıgt sıch 1n seınen
Schriften herzlich wen1g. eın Ideal 1st das klassısche Altertum. Schriftft und Tradıition
spielen ıne eher nebensächliche Rolle Für Jesus Christus esteht Interesse, aber

STULZLT sıch den Glauben ıhn Z w1ıe seiner „Vernunftreligion“ plausıbel
erscheint. Dadurch höhlt manches kırchliche ogma A4AUS. Andere bekämpft mıiıt
unfairen Miıtteln. Oftrt wırd eiınem Gegner 1n eiıner Schritt zunächst etwas vorsichtig
unterstellt, W as spater, WEeNn dieser sıch nıcht wehrt, als Tatsache in alle Welt POSsaunt
wird. Dazu beweiıst meıisterhaft, Ww1e Ial miıt Halbwahrheiten der Wırklichkeit
eiınen ganz anderen Mantel umhängt: Was Mystık und Offenbarungstheologie
andıchtet, blo{ß diskreditieren, bringt seıne tiefe Feindschaft un! Unkenntnis
ans Licht

eın Charakter hat nıcht bloß dunkle Seıten: Für seıne Freunde, auch Saıler,
Weber, Zımmer und Schmid, sıch in frühen Jahren ohne Furcht e1ın, auch

der Gefahr, sıch selbst schaden. Er wagt CD der Autklärerei mutıg ent-

gegenzZzutreten, obwohl weıß, dadurch auf seıten der Autklärer Freunde VCI-
leren. Durch seiıne Vermittlungsbestrebungen bewirkt Mißtrauen und Ablehnung

299 Vgl Universitätsarchiv München I1 285 Jakob Salat. Eınıge „Königl. Allerhöchste
Reskripte“, Anstellung, Gehalt SOWIl1e Ableben und Erbschaft Salats betreffend, sSOWIl1e eıne
Anzahl seıiner Briete.

300 Vgl Salat, Schelling 27 216 Anm.
301 Vgl Permaneder, Annales M 481
3072 Vgl eın Begleitschreiben datıiert: Landshut, ZUuU Sterbezeugnis 1n {{ 285
303 Eın Schreiben 1mM Unihversitätsarchiv vermerkt dıe Unertfüllbarkeit weıterer Antorde-
I1 der Erben Salats datiert 1851 Die Nachlaßempfänger konnten intensıivster
Nachforschung nıcht ermuittelt werden.
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beider Parteıen. Dıie Saılergruppe hält ıhn für eiınen Spitzel des GOönner-Kreıses, und
auch Fingerlos verlißt sıch mıiıt seiınen Anhängern nıcht SBanz auf Salat. Schließlich
findet sıch auf einsamem Posten, ignorıert VO rechts und lınks, zwıschen den
Frontlinien. Und CI} der alles daransetzt, 1ın der Auseinandersetzung das „Heıl
der enschheıt“ einen Ehrenplatz erringen, landet schließlich iın Vergessenheıt.

Erstaunt fragt INan: Wıe kommt CS, da{ß® Salat, der doch Anfang der neunziger Jahre
des 18 Jahrhunderts VO den Zielen und Anlıegen seıner Lehrer Saıler, Zimmer und
Weber bewegt 1sSt und S1e verehrt, die geistige Wende derselben nıcht mitvollzieht?
S1e legen die autklärerischen Grundlagen tür seın CGottes- und Menschenverständnıis,
verstehen aber, ıhr Denken dem Neuanfang öffnen. Salats einzZ1ges Ziel scheıint
die Suche nach Vermittlung zwıschen kantıschem und jJacobischem Denken
leiben. Dabei vertällt schließlich griesgrämıger Eınsamkeiıt. Salat ıne tragısche304Fıgur der Aufklärung.

304 Vgl Adam Seigfried, Vernuntft und Offenbarung bei dem Spätautklärer Salat. Eıne
historisch-systematische Untersuchun Innsbruck-Wien 1983 Vgl auch ders., Salat, a  o
1n: Lexıkon für Theologie un! Kırche 8) 1478
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Sailer un die Geistesgeschichte
des 18 und 19. Jahrhunderts

VO  .

Bernhard Gajek

Dıie Erziehung Jesuıten-Gymnasıum ın München (1762-1779)
und ım Jesuiten-Noviztiat Landsberg Lech (1770-1772)

och als der kleine Johann Michael Saıler 1n Aresing ZUr Schule Zing, brachten
ıhm seın Lehrer Bernhard Seitz und der Dortkaplan Sımon Lateın bei Und VO

Ostern 762 bis ZU September 770 „studierte“ Sailer Jesuıten-Gymnasıum ın
München (ım Kolleggebäude neben der Michaelskirche).' Was dort lernte, hat
otffenbar den rund für seine lebenslang weıterbetriebene, auch für damaliıge w1ıe
erst recht für heutige Verhältnisse außergewöhnliche Bildung gelegt. „Im Mittel-
punkt des Unterrichts stand die lateinische Sprache mıiıt dem Ziel, nıcht NUur die antı-
ken Klassıker mühelos lesen und übersetzen können, sondern auch Lateın als iıne
Art zweıter Muttersprache in Wort und Schrift, bıs 1Ns Versemachen hineın, voll-
kommen beherrschen. Den klassıschen ese- und Übungsstoff boten Cornelius
epos, Cicero, Ovıd, Livıius, Caesar, Sallust, Martıal, Vergils Aeneıs und die den
des Horaz. Daneben wurde auch Griechisch gelehrt und der Lektüre der Apostel-
geschichte des Neuen Testaments eingeübt.“ Erdkunde und Geschichte Lraten -
rück ın Zug der eıt wırd aber 1m Unterricht der spaten Jesuitenschule in
München doch erkennbar: die deutsche Sprache wırd VO einzelnen Lehrern stärker
berücksichtigt.“ Eıner dieser Lehrer, der Schweizer Joseph gnaz Ziımmermann, Lal

mehr, als hätte MUuUssen: War ıne halbe Stunde VOTL Schulbeginn 1m Klassenzım-
INneTr und machte die Schüler miıt Autoren der Klassık wI1e der Gegenwart ut;
durch ıhn ernten Saıiler und die anderen Schüler z7z.B Klopstocks „Messı1as“” kennen“‘.

Der Schusterssohn Saıler scheint die Möglichkeıit, sıch bılden, eidenschafrtlich
ausgeschöpft haben Das Glück der geistigen Bereicherung WOS die herbe Armut

1 Zu Saıilers Weg VO Aresing ach München vgl Edmund Stauffer, Eın Besuch ın Aresıng.
In Regensburger Bistumsblatt Nr. 46/1981, November 1981, Ders.: DDas Grabdenkmal
Bischoft Saılers 1m Regensburger Dom. In Dıie Oberpfalz /0, 4, Aprıl 1982, 9/—] Als
wichtigste germanistische Untersuchung se1l jer schon geNANNET: Elisabeth Stopp, Romantıc
Afttinıities of Johann Michael Saıler’s Kerygmatıc Wrıiting. In Romantık ın Deutschland. Hg
VO: Rıchard Brinkmann, Stuttgart 1978, 463—4/4 Eıne ansprechende Dokumentatıon gab
1m Auftrag der Gemeindeverwaltung Aresing Werner Vitzthum heraus: Johann Michael
Sailer 1—-1 832 Von Aresing ach Regensburg, Aresing 1982 Vgl terner: Bernhard Gajek,
Johann Michael Sailer. Priester, Theologe und Bischoft. In Schrobenhausener Lese- und
Bilderbuch. Hrsg. VO  - Benno Bickel und Dieter Dıiıstl Schrobenhausen 1982, T SR

Vgl Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler. Der bayerische Kırchenvater, München 1982,
118
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und das Angewiıesenseıin auf Freitische offensichtlich auf. In der VO Diepenbrock
vertafßten Biographie VO 1819 heißt 6c5. ”  1€ Poesıie und Redekunst besonders
SCWANN (Saıler) lıeb, dafß bıs 1ın die tiefe Nacht 1n Cicero und Vergil las, und
unzählıge ale tand sıch beıim Erwachen, da{fß ber Cicero eingeschlafen seın
mußßste, weıl das Talglıcht 1ın seinem eisernen Leuchter ausgebrannt War und Cicero
dem Erwachenden auf der Tust lag  ; Dıie Münchener Gymnasıalzeıit un: A4aUuS-

drücklich das Novızıat be] den Jesuiten 1ın Landsberg Lech annte spater
„eın tast paradıesisches Leben Gewifß drückt dies auch die Freude über die mMafte-
rielle Sicherung AUS, die das Novızıat mıiıt sıch brachte, und vielleicht die
Verhältnisse dort un! 1m Münchener Gymnasıum tatsächlich günstıger als anders-

Aber eın „Novızıat der Gottseligkeit“ setizte auch die Dankbarkeit des Schuster-
Jungen VOTaUs, der die ede Stunde, VO  3 Uhr trüh bıs abends . regelnde Zucht des
Ordens als Sıcherung und Zugang geistigen Schätzen empfand, die aAaus nahezu
allen Reichen un:! ammern des abendländischen Geilstes angeboten wurden.

Um schwerer wıegt jenes Abstand andeutende Wort, das 21 Februar
1801 den Züricher Theologen Johann eorg Müller (den Bruder des Hısto-
rikers Johannes VO:  - Müller) schrieb: Er se1l „den meıisten Exjesuıiten eın Stein des
Anstoßes“ geworden, weıl „ZUuwen1g auf Orm dringe. Und iıch selber nım-
InNeTr iın die alte Ordensform, und ıne NEUEC 1st nıcht denken  «

ber der Schule eben dieses Ordens verdankte Sailer seine Bildung wı1ıe die UÜbung
und Siıcherheıit, sıch zielstrebig und unermüdlıc weıterzubilden. „Ich bin eın Stu-
dent“, soll der sıebzigjährige Protessor ın Landshut gesagt haben, also kurz bevor

1Ns Regensburger Domkapıtel berutfen wurde. Dıiese Haltung ewahrte beım
Studium der Philosophıie, Mathematık und Physık und dann der Theologıe 1n Ingol-
stadt (WS TI biıs 55 auch als die „paradiesische eit  CC des Novızıats
Ende Z1ing.

Erste Professorenzeit ın Ingolstadt (1 780-81): „Der Streıt der facultäten «
Als der Jesuitenorden 1773 VO apst Clemens X EV. aufgehoben wurde, 1e der

bayerische Kurfürst Max I1T Joseph durch Johann dam VO Ickstatt die alte
Uniıiversıität Ingolstadt nach dem Vorbild der habsburgischen Universitätsretorm
Marıa Theres1ias NECUu ordnen Mıtten in Saıilers Studienzeit wurden den herkömm-
lıchen theologischen Fächern Dogmatik, Moraltheologie, biblische Exegese und
Kontroverstheologie NEUEC Teilfächer hinzugefügt: Pastoraltheologie, Homuiletik und
Kirchengeschichte‘. Der Streıit zwıschen Modernisten und Konservatısten schwelte

Johann Michael Saıiler’s sammtlıiche Werke, Anleıtung des Vertassers hg. Joseph
Widmer. Bde., ulzbac 0—1 541, Suppl. 1855 (Im Folgenden abgekürzt mıit: Hıer:

39 262-265
39 266
%, 382

Vgl Hubert Schiel, Saıler, Leben und Briete, Leben und Persönlichkeit in Selbst-
zeugniıssen, Gesprächen und Eriınnerungen der Zeıtgenossen. Regensburg 1948 Briete,
Reßensburg 1952 Schiel, Saıiler 1, 33

Vgl Joachım Seıler, Saılers Hırtenbrieft tür den Augsburger Fürstbischot Clemens
Wenzeslaus VO: Sachsen (1783), In: Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Johann Michael Saıiler
und seıne Zeıt, Regensburg 1987 (Beiträge zur Geschichte des Bıstums Regensburg 16), 209—
SE Schwaiger, Kiırchenvater E

Vgl Schwaiger, Kirchenvater 20
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nıcht 1Ur 1ın der erweıterten Theologischen Fakultät Saıiler selbst als Repetitiorund Zweıter Protessor der Dogmatıik (1780-1 7/81) Cerregte den Unmut (auch seınes
Lehrers Stattler), als Repetitorıen und Vorlesungen auf eutsch hıelt. Stattler
kämpfte erbıittert dagegen, da{fß die Philosophische Fakultät ab dem Wınter 781/82
die deutsche Sprache zuliefß. Dennoch sah Sailer ın ıhm eın Vorbild: VO  3 Stattler, des-
SCIH „Demonstratıo catholica“ übrıgens 1796 indızıert wurde, rühmte spater, Statt-
ler habe „das schlafende ach- und Selbstdenken 1n Bayern und Sanz Deutschland
aufgeweckt und den Studien eınen Schwung und ıne NCUC Gestalt gegeben‘Die Sprache WAar treilich DUr eın 5>ymptom Wer eutsch lehrte, galt als Modernıist
und WAar der Autklärerei verdächtig. Denn der Ahnherr der Aufklärungsphilosophieın Deutschland, Christian Wolff (1679-1754), hatte R2 gCeWagT, das Anschlag-brett der Leipzıger Philosophischen Fakultät durch ıne eutsch geschriebene
Mitteilung entweıihen. Daiß Woltf als erster auch ın den Vorlesungen eutsch
sprach, WAar der Ausdruck aufgeklärter Upposıtion die lateiniısch sprechendescholastische Philosophie und Kontroverstheologie beider Kontessionen. Das
Deutsche WAar die Sprache der Befreiung VO der vermeıntlichen Bevormundungdurch dıe Kırchen, WAar die Sprache der Irennung VO:  - Philosophie und Theologie.

Diese Kontftrontation VO  - Theologie und Philosophie und der Streit Deutsch
als Sprache der Erkenntnis und Wahrheitsfindung gehören den Problemberei-
chen, iınnerhalb deren Sailer seıne Universitätslaufbahn begann.Dafß 1er nıcht 1Ur die üblıchen Querelen zwıschen Protessoren Z1ng, da{fß
vielmehr die Hıerarchie der Fächer und damıt das bısherige Wiıssenschaftsgebäude
ZUuUr Rede standen, lehrt Immanuel Kants Schrift „Der Streit der Facultäten“ VO
1798® l Sıe greift die gewohnte Stellung der Philosophischen Fakultät d} die damals
noch WI1e 1mM Miıttelalter die „untere“, die propädeutische hiefß Als die obe-
fTen Fakultäten galten die Theologen, Jurıisten und neuerdings die Medizıiner; aber
nach Kant erhielt dieses Schema eın revolutionäres Element, denn die dreı „oberen“
Fakultäten durch eın Statut des Staates auf dıe Ausbildung VO:  - „Geschäfts-
leuten“ des ewıgen, bürgerlichen und leiblichen Wohles verpflichtet. Dıie propädeu-tische Philosophische Fakultät dagegen beanspruchte als einzıge volle Freiheit VO  -
Lehre und Forschung und schickte sıch d} die theoretische Grundlage der anderen
Fakultäten 1n diese freie Forschung einzubeziehen un! die Folgen der AusbildungGeıistliıchen, Juristen und AÄArzten überprüfen. Was die Theologen angıng,torderte Kant, dıe Regierung solle der theologischen Fakultät keine Theorien CIND-fehlen, die das olk ın Religionssachen als unmündıg voraussetzten.

Kants „ Kritik der reinen Vernunft“ (1781) Philosophie und Theologie
Jene Altersschriuft Kants erschien, w1e ZESARLT, 1798 Ihre einzelnen Abhandlungenlagen schon gCnh der Zensur zurück: s1e übertrugen auf die Uniuversitäts-

struktur, W as Kant ın seınen kritischen Schritten bereits systematısch vorgetragenhatte. Im selben Jahr 1781, ın dem die Ingolstädter Philosophische Fakultät sıch m1n-
destens sprachlich durch die Zulassung des Deutschen VO  - der Theologie abzu-
setizen begann, erschien Immanuel Kants grofße Kritik: die „Krıtiık der reinen

9 Schiel, Sailer 1, 45 21 195)
Immanuel Kant, Der Streit der Facultäten. In Kant’s gesammelten Schriften, hg. VO der

Königlıch Preußischen Akademıie der Wıssenschaften. Abt. 1’ 7, Berlin 1907, 1=1
11 Kant,
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Vernuntft“ 1 Sı1e ZO$S dıe Summe AUS einer seıt Jahrzehnten geübten Emanzıpatıon
un! wurde nıcht 1Ur ın Ingolstadt als der entscheidende Angrıiff auf die
Unterordnung der Phiılosophie die Theologie gelesen, als die angestrebte
Irennung der beiden Disziplinen. Kant selbst sprach VO eıner „kopernikanıschen
Wendung“. Saılers Lehrer Benedikt Stattler versuchte sS1e M1t eiıner dreibändıgen
Gegenschrift, dem „Antıkant“ VO  — 1784, rückgängıg machen. Seıin Schüler Sajler
dagegen zußerte sıch och 1791 merkwürdiıg vorsichtig: INa  - musse abwarten, bıs
Kant sıch ber einıge Gegenstände „deutlicher erklären würde  “ 13 Er sah 1ın Kants
„Krıtik“ wIıe auch ın Kants vorausgehenden Schriften den Eınwand eiınen
bereıts erstarrien Rationalısmus, der Erkenntnis L11UI noch aus der Zergliederung VO

Begriffen bezog. Und Sailer w1ıe seıne spateren Dıllınger Kollegen Patrız Benedikt
Zıiımmer (1752-1820) und Joseph Weber (1753—-1831) bıllıgten Kants Einwände

den Empirismus, weıl sS1ie w1ıe Kant nıcht ıne skeptisch-wahrscheinliche,
sondern ıne volle und verbindliche Erkenntnis anstrebten. Was sıe VO Kant nn-

te, War nıcht dessen Kritik der ratiıonalen Psychologıie und Theologıe, die die
Unsterblichkeıit der Seele und das Daseın (sottes spekulativ beweisen suchten.
Die Abgrenzung Zur kantıschen Philosophie War die Unterscheidung des Christ-
lıchen Gott 1St für die drei Jungen Theologen nıcht ıne der höchsten „theoretischen
Ideen“, sondern Person, die sıch 1n Christus geschichtlich otfenbart hat und dıe Welt
erlösen 1l Dıes faßte Saıler spater ın die Formel „Gott 1n Christus das eıl der
lt“ I; Die zentrale rage Kants „ Was kann iıch wıssen?“ torderte also die theolo-
gische rage nach dem Verhältnis VO Wıssen und Glauben heraus und wurde VO  -

Saıiler ın Ingolstadt schon 1n die Überlegung umgesetzt: Was 1st Glaube?

Johann Michael Saıler: Theorie des zweLisen Spottes” (1781)
Vernunft als Vorbereitung auf Erfahrung ”

Schon VOT Kants „Kritik der reinen Vernunft“, nämlıch zu Neujahrstag 1/81;
WAar Saıilers philosophisch-theologische Schriftt herausgekommen dem
seltsamen 'Tıtel „Theorıie des weısen Spottes”. Sailer wollte hier die Angriffe auf die
katholische Lehre VO  - der Dreieinigkeit dadurch entkräften, da{ß die wahre Ver-
nunftft als ıne Führerin ZU Offenbarungsglauben erklärte. schöpfte dıe
Möglichkeit aus, ınnerhalb der Philosophie eiınem dreieinıgen Gottesbegriff
kommen, und suchte den Punkt bestimmen, VO dem ab Offenbarung einsetzen
muß, damıt über Gott anders als menschlich gesprochen werden kann. (Vor allem
die persongebundenen Begriffe: Vater, Sohn und (sottes eı benützt Saıler hıerzu.)

Wenn 111a auch I mufß, da{fß die Beweisführung nıcht vollständig zwischen
den Erkenntnismögliıchkeiten unterscheıdet und die Sprache häufig rhetorisch-über-
redend 1sSt und bewußft das Gemüut anspricht, 1St andererseıts die Trennung VO  -

vernunitgewonnenem und offenbarungsabhängigem Wıssen unverkennbar. Das Ziel
der heuristischen Gegenüberstellung 1sSt der Nachweıs, dafßß die Vernunft, sıch

12 Kant, Gesammelte Schritten. Abt. } 4, Aufl Berlın 1911
13 Schiel, Sailer 1’ 167 Vgl Sailers eigenhändige Notız „KOrner der Wahrheit aus Kant“.

1791 (handschriftlich 1m Nachlafß, vgl den iın Anm 88 geNnannten Katalog 13, Nr. 18)
Vgl Johann Hofmeıer, (sott 1ın Christus, das Heiıl der Welt dıe Zentralıdee des Christen-

LUums 1mM theologischen Denken Johann Michael Saılers, 1: Hans Bungert (Hg.), Johann
Michael Saıler. Theologe, Pädagoge und Bıschof zwıschen Aufklärung und Romantık, Regens-
burg 1983, 27

München: Johann Nepomuk Fritz.
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selbst verstehen und ıhre Möglichkeiten und renzen erkennen, eınes über-
geordneten Erkenntnisprinzi1ps edürte: der Offenbarung. Wer über das, W 4A55 alle
Vernunft überschreıte, ertahren und denken wolle, musse sıch eınes Urgansund einer Quelle bedienen, die dem Gegenstand aNgCMECSSCH selen. Insofern werden
die Gegenstände und Vertahren VO Philosophie und Theologie aber nıcht

der Reinigung VO  - Erfahrung willen, sondern ıne NEUEC Erfahrung ZeW1N-
NIl Und die Erneuerung der Sprache sollte nıcht Nur einem geklärten und rrtümer
auflösenden Denken über den freier ın der Welt sıch bewegenden Menschen dienen,
sondern die Empfindung und Gewißheit VO  3 der Göttlichkeit Jesu und der lieben-
den Zuwendung des Schöpfers ZzZu Geschöpf ausdrücken.

Aus der Umschreibung VO:  - Sailers erster größerer Schrift, der „Theorie des wel-
sCcCmHIR Spottes” VO 1/781, wırd deutlich, da{fß hier nıcht 1Ur akademische Dog-matık, sondern Seelsorge und Religionspädagogik geht. Dıie Darlegung Saılers

1sSt damals dreißig Jahre alt ebt aus der Leidenschaft eınes Mannes, der WI1e
Johann eorg Hamann SCH würde „Hausrecht ın der Sprache“ hat; 1st angriff-ıch und beredt, umkreiıst das Beweıszıiel vielfach und wortmächtig, dem
Gegner hier den Spöttern über dıe katholische Dreıiemigkeitslehre spottendund äflßt ıhre Angriffe sıch, indem sıch auf ıne ımmer höhere Warte hın-
autarbeitet. Man hat diesen Stil mıt Lessing verglichen. ber aus dieser Mischung AaUus

gemütsbewegendem Pathos und rhetorisch-gekonnter Argumentatıon, die Empfin-dung und Empfindbarkeit Krıiıterien der Aneıgnung macht und Gemüt, Verstand
und Vernuntft gleichermafßen ansprechen will, höre ıch nıcht Lessing, sondern Joannn Gottfried Herder heraus. Da{fß Saıiler die Schritten beıder gekannt hat, geht Aaus
vieltachen Ziıtaten und gedanklichen Übernahmen hervor.

In der Sprache, die den Leser bewegen will, schlägt sıch der Unterschied 1mM
erkenntnisleitenden Interesse also ebenfalls nıeder; WIr nannten ıhn schon: nıcht 1Ur

Reinigung der Erkenntnisart, sondern Gewinnung VO  ; u  9 gereinıgter,tassender Erfahrung VO Wahrheit 1mM Sınne christlicher Offenbarung.
Eın weıteres Thema klingt ebentalls schon dıe rage, WE  3 die Schriften der

Offenbarung eigentlich gerichtet selen und W as diese dem heutigen Leser edeute-
ten. Am Schluß greift Saıiler das Problem der geschichtlichen Gebundenheit der
biblischen Schriften auf möglıcherweise auch 1m Hınblick auf die philologisch-historische Bıbelkritik, Wwıe S1e in England entstanden WAar. Es se1l nıcht die Frage, WI1e
WIr diese Texte lesen können, sondern wıe s1e dıe ersten Leser verstanden hätten:
nämlı:ch als Verkündigung, dafß Jesus der Sohn Gottes sel.

Sailer wendet also die historische Kritik auf die Kritiker d iındem den Kern des
Christentums herausschält: nıcht die historisch bedingte Form der Offenbarung,sondern die Eröffnung: Christus se1l der Sohn Gottes, se1 wesentlich un:! das Zen-
S VO  - Geschichte. Dıie Formel „Gott 1n Christus, das eıl der It“ 1st dem
Sınne nach und als erkenntnisleitende Maxıme auch ın der Auseinandersetzungmıiıt Kant wırksam, und s1e prag) sowohl Saılers Verständnis VO  — Sprache WwI1e VO  —
Geschichtlichkeit. Dıies gilt ebenso für dıe „Vernunftftlehre für Menschen, Ww1e S1e
siınd“ Dıie Gattungsbeziehung „-lehre  « deutet die Absıcht nıcht dıe
Analyse apriıorischer Erkenntnismöglichkeit, sondern die Überprüfung der
Vernunft Zur Vorbereitung auf Erfahrung 1st das Ziel „Erfahrung“ bestimmt Saıiler
ın der „Vernunftlehre“ als Erkenntnis durch Empfindung und Bewußtsein also
ähnlich w1ıe Kant  17 Und Ww1ıe Kant 11 Saıler den Raum der Vernuntt und den des

16 München: Johann Baptıst Strobl 1785 13
17 b
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Glaubens aUSMCSSCHL, treiliıch mıt anderem Erkenntnisinteresse und auf anderer
Grundlage. Da{fß Kant diese Unterscheidung der Aufgaben VO  - Philosophıe und
Theologie auch praktısch gebilligt hat, wıssen WIr AaUS seinem Briefwechsel mıiıt Jung-
Stillıng, der darüber wıeder ın Austausch mit Sailer stand. Kant hiefß 1mM Sailer-Kreıs
der „grofße “  Mann und ın eınem Rückblick auf die Streitigkeiten der Landshuter
Fakultäten spricht Saıilers Schüler Eduard VO Schenk davon, das „gediegene Sılber
Emanuel Kants  “ habe „sıch den Händen seiıner Nachbeter 1n kupferne, 1Ur
versilberte Scheidemünze verwandeltCk 18

Saıler und Johann eorg Hamann (1730-1788):
Das Sokrates-Bild des Jahrhunderts

Dıiese Achtung VOT dem anderen gründet auf jenem Vernunftftbegriff, der iın der
Vernunft das Vermögen sah, die eıgenen Grenzen erkennen. Wır werden L1U  -

zeıgen versuchen, dafß darauf auch Saılers Gemeinsamkeıt mıt der Asthetik
und Poetik des spaten Jahrhunderts beruht:; denn diese gehen gleichfalls VO: eiıner
Bestimmung dessen auUSsS, W 4S Vernunft se1l uch 1er WTr Kant der Gesprächspartner
und Wıdersacher, un! das Gespräch hatte ın dessen unmıttelbarer Umgebung, ın
Könıigsberg, begonnen.

Wır meınen Johann eorg Hamann, der die und bıs heute wichtigste Kritik
Kants „Krıtiık der reinen Vernuntt“ vorgebracht hat 1mM Namen eıner christlich

verstandenen, die Notwendigkeıt VO  - Offenbarung auch für das Stırenge Den-
ken voraussetzenden Vernuntftt.

Seıit den spaten achtziger Jahren enthalten Saılers Schritten ımmer mehr und
ımmer gewichtigere Hınweise und Berufungen auf Hamann. Gemehnnsam 1St das
besagte Verständnıis VO Vernunft als eiınem Vermögen, sıch selbst erkennen —
w1e die Bedingungen auf Folgen dieser Selbsterkenntnis auf Begriffe bringen. Dafß
dies sıch auftf Sokrates bezog, gehört der höchst lebendigen Sokrates-Rezeption
des Jahrhunderts; s1e hat wel Aspekte:

Den Rationalisten WAar Sokrates der Denker, der Vorurteıile und Fehlmeinungen
schonungslos aufgedeckt un: die herrschende Götterlehre als Unwahrheit erwıesen
habe SO konnte Voltaire Sokrates und Jesus zusammenbriıngen: beıde hätten ıne
ausweisbare Moral gepredigt, Priester angegriffen, se]len hingerichtet und dann Vel-

gottert worden. Christian Thomasıus jeß mıiıt Sokrates „dıe I1ICUC Zeitstute der
Auflehnung das ‚praei1udicıum autorıtatıs‘“, die Auflehnung das
Vorurteil der Autorität anfangen“”. Dıie beginnende Erfahrungspsychologie nahm
das „Gnooti seauton“”, das „Erkenne dıch selbst“, gleichsam VO Tempel des
Apollon aAb un setizte auf ıhr „Magazın für Erfahrungsseelenkunde“ der
Tıitel, den arl Phıilıpp Moriıtz seıiner Zeitschritt gab 21

13 Schiel, Sailer 1, 328
19 Vgl Benno Söhm Sokrates 1mM achtzehnten ahrhundert Studien ZU Werdegang des

modernen Persönlichkeitsbewulßtseins, Heıidelberg 1928 Neudruck: Neumuüuüunster 1966
Karlfried Gründer, Sokrates 1m Jahrhundert In Verbum sıgnum. Beıträge ZuUur
diävistischen Bedeutungsforschung. Hg VO Hans Fromm u München 1975, 539—-554
Ders. Fıgur und Geschichte. Johann Georg amanns „Bıblische Betrachtungen als AÄAnsatz
eiıner Geschichtsphilosophie“;, Freiburg Br. München 1958

20 Böhm, Sokrates
10 Bde., 1783—93

119



Dıie christliche Sokrates-Deutung aber elebte den „Iypos“, durch den seıt
Justinus (dem Maärtyrer), se1ıt dem nachchristlichen Jahrhundert also, Sokrates autf
Christus vorausgedeutet habe Okrates se1 der Weısung des Gottes Apollon bıs 1ın
den Tod gefolgt. So habe auch Jesus dem Vater gehorcht bis zZzu Tode Kreuze;
beide hätten adurch dıe göttlıche Wahrheit die Menschen gebracht. Sokrates
habe die Niıchtigkeit seınes und seıiner Zeıtgenossen Wıssens erkannt, habe sıch ın
allem der Weısung des (sottes Apollon unterworten und se1l adurch wıssend OL“den:; habe auch Jesus alles seın Wıssen VO Vater empfangen.

Auf diese VOLE allem VO  -} Hamann erneuerte christliche Sokrates-Deutung beruft
Saıler sıch unzählige ale. In der pädagogischen Hauptschrıift „Ueber Erziehun
für Erzieher“ spricht Hamanns „Sokratischen Denkwürdigkeiten““„Bibliothekenwert“ und nn ıhren Autor eiınen der „Wurzelmänner“ seıner
eıt Er führt Hamanns Schrift Jjene „sokratısche Methode“ des Erziehers VOT, der
„dıe WahrheitDie christliche Sokrates-Deutung aber belebte den „Typos“, durch den seit  Justinus (dem Märtyrer), seit dem 2. nachchristlichen Jahrhundert also, Sokrates auf  Christus vorausgedeutet habe: Sokrates sei der Weisung des Gottes Apollon bis in  den Tod gefolgt. So habe auch Jesus dem Vater gehorcht — bis zum Tode am Kreuze;  beide hätten dadurch die göttliche Wahrheit unter die Menschen gebracht. Sokrates  habe die Nichtigkeit seines und seiner Zeitgenossen Wissens erkannt, habe sich in  allem der Weisung des Gottes Apollon unterworfen und sei dadurch wissend gewor-  den; so habe auch Jesus alles sein Wissen vom Vater empfangen.  Auf diese vor allem von Hamann erneuerte christliche Sokrates-Deutung beruft  Sailer sich unzählige Male. In der pädagogischen Hauptschrift „Ueber Erziehun  für Erzieher“ (1807)” spricht er Hamanns „Sokratischen Denkwürdigkeiten“*  „Bibliothekenwert“ zu und nennt ihren Autor einen der „Wurzelmänner“ seiner  Zeit. Er führt an Hamanns Schrift jene „sokratische Methode“ des Erziehers vor, der  „die Wahrheit ... aus dem Kinde — wie die Hebamme das Kind aus der Mutter her-  vorkommen“ lasse. Die Wahrheit und das Leben sind hier nicht Werke des Men-  schen; doch der Mensch kann sie zum Vorschein bringen, wenn er sich angemessen  verhält**.  6. Daimonion — Genius —- Genie  Auf diesen sokratisch-christlichen Gedanken geht sowohl die Genie-Ästhetik des  ausgehenden 18. Jahrhunderts wie Sailers Kunsttheologie zurück. Wir wollen dies  an einem Kernwort erläutern, dem „daimonion“, lateinisch „genius“, französisch  „gen:  M e  s 2628  Das „daimonion“ war bekanntlich der Geist, der dem Sokrates die Weisungen des  Gottes Apollon vermittelte und das ihm mehr als die Worte und Gesetze der Men-  schen galt. Durch das „daimonion“ stand Sokrates in einer unmittelbaren Verbin-  dung zu seinem Gott, und dies hat ihn vor allen anderen Menschen ausgezeichnet.  Das „daimonion“ vereinzelt also. — Daß Apollon der Gott der Weisheit und des  Gesanges war, veranlaßte Hamann in den „Sokratischen Denkwürdigkeiten“ (1759),  die Frage der Unmittelbarkeit des einzelnen auf einen poetologischen Streit zu  übertragen, der die aristotelische Regelpoetik betraf. Sie war — zu Beginn des  Jahrhunderts - von Johann Christoph Gottsched zum verbindlichen Kriterium jeder  Kunst erklärt worden, für die die klassizistische Tragödie Frankreichs das Muster  sei. Gotthold Ephraim Lessing hatte dies bestritten. In England hatten Alexander  Pope und Robert Wood Homer übersetzt (1715 ff.) und den „original Genius“  Homers entdeckt*®. Die Aufwertung Shakespeares lief parallel.  ? München: Joseph Lentner 1807. 2. Aufl. 1809. WW 6-7.  2 Erschienen 1759. Vgl. Johann Georg Hamann, Sämtliche Werke. Hg. von Josef Nadler.  Bd. 2, Wien 1950, 57-82. — Vgl. auch die Reclam-Ausgabe von Sven-Aage Jorgensen, Stuttgart  1968.  * „Ueber Erziehung für Erzieher“, 2. Aufl., 117 f. - Vgl. Heinz-Jürgen Ipfling, Über den  Lehrer. Ein Versuch, seine Aufgabe aus dem Denken Johann Michael Sailers zu bestimmen, in:  Bungert, Sailer 5, 45-57.  2 _Genie“ ist durch Johann Adolf Schlegels — des Vaters der Romantiker-Brüder Schlegel —  Übersetzung von Batteux’ Werk „Les beaux-arts r&duits 4 un m&me principe“, 1751, in der  Bedeutung von „Schöpfergeist“ geläufig geworden; „Genie“ als schöpferischer Mensch war  jedoch schon seit Liscow, 1739, eingebürgert. — Nach: Friedrich Kluge, Etymologisches  Wörterbuch der deutschen Sprache. 18. Aufl. bearb. von Walther Mitzka, Berlin 1960, 247.  %® Robert Wood, An Essay on the original Genuis of Homer, 1769.  120Aaus dem Kınde w1e die Hebamme das Kınd Aaus der Mutltter her-
vorkommen“ lasse. Dıie Wahrheit und das Leben sınd hier nıcht Werke des Men-
schen; doch der Mensch kann S1e ZU Vorschein bringen, WEn sıch ANSCINCSSCH
verhältZ

Daimonıion Gen1ius (Gr1enıe
Auf diesen sokratisch-christlichen Gedanken geht sowohl die Genie-Asthetik des

ausgehenden 18 Jahrhunderts W1e€e Sailers Kunsttheologie zurück. Wır wollen dies
Kernwort erläutern, dem „daiımonion“, lateinisch „gen1us“, französisch

„gen « 25

Das „daımonion“ WAar bekanntlich der Geıist, der dem Sokrates die Weıisungen des
(Gottes Apollon vermuittelte und das ıhm mehr als die Worte und (Gesetze der Men-
schen galt. Durch das „daımonion“ stand Sokrates iın einer unmıiıttelbaren Verbin-
dung seiınem Gott, und dies hat ıhn VOT allen anderen Menschen ausgezeichnet.
Das „daımonion“ vereinzelt also. Da Apollon der CGiott der Weiısheit und des
Gesanges Wal, veranlafßte Hamann in den „Sokratischen Denkwürdigkeiten“ (1759)
die rage der Unmittelbarkeit des einzelnen auf eınen poetologischen Streıt
übertragen, der dıe arıstotelische Regelpoetik betraf. Sıe WAar Begınn des
Jahrhunderts VO Johann Chrıstoph Gottsched Zu verbindlichen Krıteriıum jeder
Kunst erklärt worden, für die die klassızistische Tragödie Frankreichs das Muster
sel. Gotthold Ephraim Lessing hatte dies bestritten. In England hatten Alexander
Pope un! Robert Wood Homer übersetzt {f.) und den „original Genihuus“
Homers entdeckt“®. Dıie Aufwertung Shakespeares 1ef parallel.

22 München: Joseph Lentner 1807 Aufl 1809
23 Erschienen 1759 Vgl Johann Georg Hamann, Sämtliche Werke Hg VO:! Josef Nadler.

2, Wıen 1950, VE Vgl uch die Reclam-Ausgabe VO Sven-Aage Jorgensen, Stuttgart
1968

24 „Ueber Erziehung für Erzieher“;, 2. Aufl., 117 Vgl Heıinz-Jürgen Ipfling, Über den
Lehrer. Eın Versuch, seıne Aufgabe aAaus dem Denken Johann Michael Saılers bestimmen, 1N:
Bungert, Sailer D, 45—57

25 „Genie“ 1sSt Urc Johann Schlegels des Vaters der Romantıiker-Brüder SchlegelÜbersetzung VO Batteux’ Werk „Les beaux-arts reduits meme princıpe“, 1/751, 1n der
Bedeutung VO „Schöpfergeist“ geläufig geworden; „Genie“ als schöpferischer Mensch WAar

jedoch schon seıt Liscow, 173% eingebürgert. Nach: Friedrich Kluge, Etymologisches
Woörterbuch der deutschen Sprache. 18 Auf! bearb VO Walther Miıtzka, Berlin 1960, 247

26 Robert Wood, An Essay the orıgıinal Genus of Homer, 1769
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An diesen Beispielen höchster Kunst zeIgLE Hamann den relatıven Wert der
arıstotelıschen Poetik weder Homer noch Shakespeare hätten S1C gekannt Dıie
Kunst hänge nıcht VO  e} den VO Menschen gemachten Regeln ab sondern SC1 das
Sıch 1115 Werk Setzen des Göttlichen Der Künstler SC1 C111 Werkzeug, C1MN Getäfß das
der schöpferische Geilst mehr erfülle, JC vorbehaltloser der Künstler sıch dem
göttlichen (sen1i1us Zur Verfügung stelle; nıchts dürte zwiıischen ıhm und dem Prinzıp
des Schöpferischen stehen, keine arıstotelische noch Regel Zu ıhm habe
jeder ähnlich unmıttelbaren Zugang WIC Sokrates Apollon und der Christ

Christus. Wer dem Schöpfergott nächsten SCIHI, SC1 auch der beste Künstler, SC1

„Genie“. Ihm 1Ne höhere Vernuntft den Weg.“
Diesen Angriff auf die noch herrschende klassızistische Kunstlehre hatte Ha-

1111 Schüler, Johann Gottfried Herder, ı fruchtbare Anstöße umgesetzZzL. Auft
Herder beruft Sailer sıch entscheidenden Stellen. S1e betretten die Bedeutung des
Nationellen (der Nationalkultur und der Natıionalsprache), dıe SOgENANNLE Volks-
weısheit un! die Bewertung VO  - Überlieferung und Geschichte. Ferner 1SE Sailers
ammler- und Herausgebertätigkeıit, die sıch humanıstisch-philologisch ıIST, VO
Hamanns und Herders Aufforderung gepragt, der Gelehrte solle die Zeugnisse dafür
ammeln und vorlegen da{fß die Geschichte C1M Zusammenhang, C111 Urganısmus SC1
und da{fß dies gerade den Bereichen sıch ZCISCNH u  9 die bisher verachtet WUI-
den Wır wollen dies den Sammelwerken Sailers ZCISCH

Saılers 'ammelwerke

Vollständiges ese- un Betbuch ZU Gebrauche der Katholiken
Kurz bevor Saıiler Zzu ersten ale AUS dem Universitätsdienst 1781 Ingolstadt
entlassen wurde, hatte INa ıhn noch MItTI Auftrag betraut, den der pfalz-

bayerische Kurfürst Karl Theodor der Ingolstädter Theologischen Fakultät gegeben
hatte alle Handel befindlichen Andachts und Gebetbücher auf den theologı-
schen Gehalt und asthetischen Wert hın überprüfen 1nNe Aufgabe also, die
durchaus autklärenden „Reinigung der Religion gehören kann Saıler, der
eben Zzweılıter Protessor der Dogmatik (neben Stattler) geworden WAal, machte sıch
diese Aufgabe un führte S1C der ersten „Brachzeıt Ende „Von allen Seıten
se1l) 1Ne Wolke PapıerenNer Andacht herbeigeflogen und fast nıchts, außer dem
Thomas Kempis, habe ıhm davon brauchbar geschienen

Sailers Gegenbeıispiele ergaben ein zweıbändıges Werk das Vollständiges ese-
und Betbuch ZUuU Gebrauche der Katholiken annte und MIi1tL Hılte VO  - Freunden,
darunter Sebastian Winkelhoter und der Münchener Landschaftskanzler, selbst VelI-

legte Der Verkauf WAar gut da{fß Saıler die gelıehenen zwölthundert Gulden nach
Jahr zurückzahlen konnte

Auf die Ausstattung mMIi1tL Kupferstichen hatte besonderen Wert gelegt für
1enNn davon hatte der evangelische Theologe Johann Caspar Lavater Chodowiecki
vermuıttelt Dıie anderen elf VO  - ungenannten Stechern kritisierte brieflich W as
sıch übriıgens WI1IC angewandte Lavatersche Physiognomik liest Dafß die Kollegen
über iıhn als Protessor, der C1M Gebetbuch schreibe, SpOtLeLEN, nahm auf

„Sokratische Denkwürdigkeıiten”, I4
München: Joseph Lentner 1783 23n

2930 wr 1  £'1Vl Schiel, Saıler 1, /0—72, 6770
50 Vg Schwaiger, Kırchenvater 29 $
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Eın Jahr spater 1/84 kam nıcht 1U dıe Auflage heraus; Saıler taßte S1€e auch
in 111e einbändige Ausgabe ZUSaAMMECN, die die Lesestücke wegliefß oder kürzte un:!
die Gebete VOT allem für die wenıger gebildeten Schichten redigiert darbot. Der
hohe Anspruch blieb In einem besonderen Buch dem Tıtel „Ueber Zweck,
Einrichtung und Gebrauch eınes vollkommenen ese- und Betbuchs, das bereıts

der Presse 1St (1783) hatte das Unternehmen angekündigt und erläutert;
INnan könnte VO  . „Prolegomena“ sprechen.”

Saılers „Vollständiges ese- und Betbuch“ wurde VO evangelıschen Christen bei-
nahe noch warmer als VO  - katholischen begrüßt; ottenbar hatte dıe Frömmigkeıt ın
beiden Kırchen ıne analoge Phase erreicht. Johann Caspar Lavater, den Pftarrer VO  —
St. Peter iın Zürich, nannten WIr schon. In Schaffhausen bei Johann Georg Müller, iın
Wandsbek be1 Matthias Claudius, ın Düsseldorf bei Friedrich Heıinrich Jacobı, beı
Johann eorg Hamann in Königsberg spater bei dem Buchhändler und Verleger
Friedrich Perthes, der Grätin Auguste Stolberg-Wernigerode oder dem Jurısten
Friedrich Karl VO Savıgny, überall rief Saılers „Lese- und Betbuch“ 1Ns Gedächtnıis,
da{fß die chriıstlichen Bekenntnisse einen Mittelpunkt hätten, nämlich Christus. uch
wirkten die Würdigung der Psalmen und die psalmenartigen Kırchenlieder, die
eindringliche Aufforderung, die Bibel lesen, die anspruchsvolle Spiritualität
der Meditationen, die gegenseıtige Durchdringung VO bıiblisch-historischem und
persönlıch-erweckendem ese- und Gebetgut gewinnend. Da{fß Saılers deutsche
Sprache pietistische und empfindsame Klänge und Haltungen einschlofß, da{fß den
Meftkanon verdeutschte, nıcht ZU ersten Male, aber ıhn als Gebet der anzcen
christlichen Kırche vorstellte, Lat eın übrıiges dazu. Johann eorg Hamann schrieb

Friedrich Heıinrich Jacobı begeistert ber die ökumenische, christozentri-
sche Haltung un versicherte, erbaue sıch jeden Morgen diesem Gebetbuch
W)as gleiche Jahrzehnte spater Ludwig VO: Bayern. Saıler kam treilich ın
den Verdacht der Proselytenmacherei, und der Berliner Buchhändler und Auftklärer
Friedrich Nıcolar unterstellte ıhm, wolle „dıe verırrten Schafe wıeder in den
katholischen SchafstallEin Jahr später — 1784 — kam nicht nur die 2. Auflage heraus; Sailer faßte sie auch  in eine einbändige Ausgabe zusammen, die die Lesestücke wegließ oder kürzte und  die Gebete vor allem für die weniger gebildeten Schichten redigiert darbot. Der  hohe Anspruch blieb. In einem besonderen Buch — unter dem Titel „Ueber Zweck,  Einrichtung und Gebrauch eines vollkommenen Lese- und Betbuchs,  . das bereits  unter der Presse ist“ (1783) — hatte er das Unternehmen angekündigt und erläutert;  man könnte von „Prolegomena“ sprechen.”‘  Sailers „Vollständiges Lese- und Betbuch“ wurde von evangelischen Christen bei-  nahe noch wärmer als von katholischen begrüßt; offenbar hatte die Frömmigkeit in  beiden Kirchen eine analoge Phase erreicht. Johann Caspar Lavater, den Pfarrer von  St. Peter in Zürich, nannten wir schon. In Schaffhausen bei Johann Georg Müller, in  Wandsbek bei Matthias Claudius, in Düsseldorf bei Friedrich Heinrich Jacobi, bei  Johann Georg Hamann in Königsberg — später bei dem Buchhändler und Verleger  Friedrich Perthes, der Gräfin Auguste zu Stolberg-Wernigerode oder dem Juristen  Friedrich Karl von Savigny, überall rief Sailers „Lese- und Betbuch“ ins Gedächtnis,  daß die christlichen Bekenntnisse einen Mittelpunkt hätten, nämlich Christus. Auch  wirkten die Würdigung der Psalmen und die psalmenartigen Kirchenlieder, die  eindringliche Aufforderung, die Bibel zu lesen, die anspruchsvolle Spiritualität  der Meditationen, die gegenseitige Durchdringung von biblisch-historischem und  persönlich-erweckendem Lese- und Gebetgut gewinnend. Daß Sailers — deutsche —  Sprache pietistische und empfindsame Klänge und Haltungen einschloß, daß er den  Meßkanon verdeutschte, — nicht zum ersten Male, aber ihn als Gebet der ganzen  christlichen Kirche vorstellte, tat ein übriges dazu. Johann Georg Hamann schrieb —  an Friedrich Heinrich Jacobi — begeistert über die ökumenische, d. h. christozentri-  sche Haltung und versicherte, er erbaue sich jeden Morgen an diesem Gebetbuch.  Das gleiche sagte — Jahrzehnte später - Ludwig I. von Bayern. Sailer kam freilich in  den Verdacht der Proselytenmacherei, und der Berliner Buchhändler und Aufklärer  Friedrich Nicolai unterstellte ihm, er wolle „die verirrten Schafe wieder in den  katholischen Schafstall ... bringen“. Doch das blieb eine vereinzelte Fehde. Sailer  hatte Konversionen nicht beabsichtigt.”?  Wenn man als Literarhistoriker nachforscht, so stellt man fest: Sailer hat die spät-  barocke, z.T. emblematisch-fixierte oder anakreontisch verniedlichte und die den  Aberglauben erreichende Frömmigkeit des frühen 18. Jahrhunderts zu Grab tragen  wollen.  >! München und Ingolstadt 1783.  32 Schiel, Sailer 1, 99-105. Vgl. den Bericht über Friedrich Nicolais Vorwürfe in Chr. M.  Wielands „Teutschem Merkur“, H. 6, Juni 1786, 272-276, bes. 275: „Herr Nicolai erfährt von  Buchhändlern, welche sowohl in katholische als protestantische Provinzen handeln, daß dieß  katholische Lese- und Gebetbuch von Protestanten beynahe noch mehr gefordert würde, als  von Katholiken. Man versichert ihn, daß Protestanten von diesem Andachtsbuche für Katho-  liken 10 bis 20 Exemplare auf einmal verschrieben. Er selbst bemerkt, daß in protestantischen  Gegenden, deren Bücher-Debit er kennt, und wo sonst alle katholischen Bücher unbekannt  sind, dieses einzige katholische Buch bekannt war, und verlangt wurde.“ — Vgl. dazu Sailers  Gegenerklärung in der „Jenaer Allgemeinen Literaturzeitung“ Nr. 133, 5. Juni 1786, angef. bei  Schiel, Sailer 1, 105. Zu dem Zusammentreffen Sailers mit Nicolai (Leipzig 1802) vgl. Schiel,  Sailer 1, 91. Die Beziehung Nicolais zu Sailer fehlt bei Horst Möller, Aufklärung in Preußen.  Der Verleger, Publizist und Geschichtsschreiber Friedrich Nicolai, Berlin 1974. - Vgl. Franz  Georg Friemel, Johann Michael Sailer und die getrennten Christen. In: Schwaiger/Mai, Sailer  331-349. — Vgl. ferner: Friedrich Wilhelm Kantzenbach, Johann Michael Sailer und der öku-  menische Gedanke, Nürnberg 1955.  122bringen“, och das blieb iıne vereinzelte Fehde Saıler
hatte Konversionen nıcht beabsichtigt.”

Wenn INnan als Literarhistoriker nachforscht, stellt Inan test: Sailer hat die spat-
barocke, E emblematisch-fixierte oder anakreontisch verniedlichte und die den
Aberglauben erreichende Frömmigkeıt des frühen Jahrhunderts rab tragen
wollen.

31 München und Ingolstadt 1783
Schiel, Saıiler 1’ 99—10 Vgl den Bericht über Friedrich Nıcolais Vorwürte ın Chr.

Wielands „Teutschem Merkur“, 6) Juni 1786, 272-276, bes 275 „Herr Nıcolaı1 VO  —

Buchhändlern, welche sowochl ın katholische als protestantische Provınzen andeln, dafß dieß
katholische Lese- und Gebetbuch VO  3 Protestanten beynahe noch mehr gefordert würde, als
VO Katholiken. Man versichert ıhn, da{fß Protestanten VO  - diesem Andachtsbuche für Katho-
lıken 10 bıs Exemplare auf eiınmal verschrieben. Er selbst bemerkt, dafß 1n protestantischen
Gegenden, deren Bücher-Debit kennt, und alle katholischen Bücher unbekannt
sınd, dieses einzıge katholische Buch bekannt Wäaäl, und verlangt wurde.  C Vgl azu Saılers
Gegenerklärung 1n der „Jenaer Allgemeinen Literaturzeitung“ Nr. }33, Juniı 1786, angef. be1
Schiel, Saıiler 1’ 105 Zu dem Zusammentretten Saılers mıiıt Nıcolai (Leipzig 1802 vgl chıiel,
Saıler 1’ 91 Dıie Beziehung Nıcolaıis Saıler fehlt bei Horst Möller, Aufklärung ın Preufßen.
Der Verleger, Publizist und Geschichtsschreiber Friedrich Nıcolaı, Berlın 19/4 Vgl Franz
Georg Friemel, Johann Miıchael Saıler und die geirenNNteN Christen. In Schwaiger/Maı, Saıler
331349 Vgl terner: Friedrich Wılhelm Kantzenbach, Johann Michael Saıler und der öku-
meniısche Gedanke, Nürnberg 1955
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An hre Stelle SerzZie neben den schon erwähnten Gattungen Texte der alt-
kirchlichen Tradıtion, A4aUusS$S Patrıstıik, Mystiık und aus der „Nachfolge Christı“ Eın

Pfingsten schıen wırken. Denn Sailer der christliche Gottesdienst
spreche ıne „Grundsprache, ıne Muttersprache, die weder lateiniısch noch deutsch,

« 33weder hebräisch och griechisch, kurz ga keine Wortsprache 1st
Dafß auf diese Weıse Tradıtiıonen ‘9 andere jedoch abgelegt wurden, 1Sst

deutlich. Dıie abgelegten sehen WIır heute anders. Gewifß 1st die Verflachung der
Erbauungs- und Gebetbücher unverkennbar, und s1e zeıgt das Ende eiıner geistlichen
Epoche Nıcht 11UT das Bıstum Augsburg, für das Sailer VO Ingolstadt AauUus

Werk WAal, auch die anderen Diözesen verlangten nach Reinigung und Erneuerung
der relig1ösen Sprache. uch diese Reformbewegung WAar VO ote Marıa Theres1ias
un! Josephs I1 ausgeganScCN,; s1e beendigte die Gegenreformatıion. Aufklärung und
antı-barocker Geschmack drangen weıthın durch.““

„Andächteleyen“, „anstößige Tändeleyen“ sollten ausgemerzt und Bräuche wIıe:
„Wetterläuten be1 Gewıtter, Verkauf gefärbter Jjler ÖOstern, Kerzenweihen und
Blasıussegen“ eingestellt werden.” Kurt Küppers eriınnerte daran, dafß Saıler auch die
Laien-Offizien strich; das Zweıte Vatiıcanum habe s1e wiıeder empfohlen.

Was dabeı wirklich auf der Strecke blıeb, 1St folgendes: Zum einen iıne Dıng-
deutung, die nach dem Vorbild der geistliıchen Emblematik VO  3 allem und jedem

dıe Heilswahrheiten anknüpfte; nıemand wırd zogern, geschmäcklerisch oder
geschmacklos NECNNECI, WE VO  — dem 1700 neumodischen Genufßmiuittel
„ Tee“ heifßt: lösche nıcht 1Ur den Durst, sondern se1 auch eın „angenehmer und
heblicher Trank“; 1St auch ‚UmM: Herr Jesus nıcht alleın ZU höchsten noth-
wendiıg dem Sünder denselben VO:  — der Hölle erlösen sondern auch sehr

CC<hkerquicklich, delıcat, 1eblich und Hertz stärckendAn ihre Stelle setzte er — neben den schon erwähnten Gattungen — Texte der alt-  kirchlichen Tradition, aus Patristik, Mystik und aus der „Nachfolge Christi“. Ein  neues Pfingsten schien zu wirken. Denn — so Sailer — der christliche Gottesdienst  spreche eine „Grundsprache, eine Muttersprache, die weder lateinisch noch deutsch,  « 33  weder hebräisch noch griechisch, kurz gar keine Wortsprache ist  .  Daß auf diese Weise Traditionen erneuert, andere jedoch abgelegt wurden, ist  deutlich. Die abgelegten sehen wir heute anders. Gewiß ist die Verflachung der  Erbauungs- und Gebetbücher unverkennbar, und sie zeigt das Ende einer geistlichen  Epoche an. Nicht nur das Bistum Augsburg, für das Sailer — von Ingolstadt aus — am  Werk war, auch die anderen Diözesen verlangten nach Reinigung und Erneuerung  der religiösen Sprache. Auch diese Reformbewegung war vom Hofe Maria Theresias  und Josephs II. ausgegangen; sie beendigte die Gegenreformation. Aufklärung und  anti-barocker Geschmack drangen weithin durch.”  „Andächteleyen“, „anstößige Tändeleyen“ sollten ausgemerzt und Bräuche wie:  „Wetterläuten bei Gewitter, Verkauf gefärbter Eier an Ostern, Kerzenweihen und  Blasiussegen“ eingestellt werden.”” Kurt Küppers erinnerte daran, daß Sailer auch die  Laien-Offizien strich; das Zweite Vaticanum habe sie wieder empfohlen.  Was dabei wirklich auf der Strecke blieb, ist folgendes: Zum einen eine Ding-  deutung, die — nach dem Vorbild der geistlichen Emblematik — von allem und jedem  an die Heilswahrheiten anknüpfte; niemand wird zögern, es geschmäcklerisch oder  geschmacklos zu nennen, wenn es von dem - um 1700 - neumodischen Genußmittel  „Tee“ heißt; er lösche nicht nur den Durst, sondern sei auch ein „angenehmer und  lieblicher Trank“; „so ist auch ‚unser Herr Jesus nicht allein zum höchsten noth-  wendig dem armen Sünder / denselben von der Hölle zu erlösen / sondern auch sehr  «36  erquicklich, delicat, lieblich und Hertz stärckend ...  Die Tradition der „zufälligen Andachten“ (d. h. der gelegenheits- und dinggebun-  denen Gebete), die hier verflacht, ist freilich auf ihre Weise ehrwürdig und setzt sich  in der Aufklärung fort. Der Tee ersetzt zunächst die geistliche Rose - durchaus im  Sinne der mittelalterlichen Ding-Theologie, wie sie Alanus ab insulis im 12. Jahr-  hundert formuliert hatte: „omnis mundi creatura / quasi liber et pictura / nobis est  et speculum“.” Und an der Wende vom Barock zur Aufklärung verherrlichte der  Hamburger Barthold Hinrich Brockes die Schönheit und Zweckmäßigkeit auch des  Wurms, der Fliege und der Schneeflocke und sah darin einen „vernünftigen und  begreiflichen Gottesdienst“.”®  ® Angeführt nach Manfred Probst, Gottesdienst in Geist und Wahrheit. Die liturgischen  Absichten und Bestrebungen Johann Michael Sailers. Studien zur Pastoraltheologie, Bd. 2,  Re  3  S  ensburg 1976, 186.  Vgl. Konrad Baumgartner, Die Seelsorge im Bistum Passau zwischen barocker Tradition,  Aufklärung und Restauration. St. Ottilien 1975. — Seiler, Hirtenbrief 209-227. - Georg Schwai-  ger, Die katholische Kirche Bayerns zwischen Aufklärung und Erneuerung. In: Schwaiger/  Mai, Sailer 15-34.  3 Vgl. Seiler, Hirtenbrief 211. Vgl. Baumgartner, Seelsorge 46—48.  °% Angeführt nach Wolfgang Martens. Der Verfall geistlicher Allegorese im frühen 18. Jahr-  hundert, in: Verbum et signum. Bd.1, hg. v. Hans Fromm u. a. München 1975, 536.  37 Martens, Verfall 536.  3 Barthold Hinrich Brockes. Irdisches Vergnügen in Gott, bestehend in verschiedenen aus  der Natur- und Sitten-Lehre hergenommenen Gedichten, Hamburg 1721-1748. — Vgl. Hans  Dieter Loose (Hg.), Barthold Heinrich Brockes (1680-1747). Dichter und Ratsherr in Ham-  burg. Neue Forschungen zur Persönlichkeit und Wirkung, Hamburg 1980. — Vgl. ferner Sara  123Dıie Tradıtion der „zufälligen Andachten“ (d der gelegenheıts- und dinggebun-
denen Gebete), die hıer verflacht, 1St treilich auf ıhre Weıse ehrwürdıg und sıch
1ın der Aufklärung tort. Der Tee ersetizt zunächst die geistliche Rose durchaus 1mM
Sınne der mittelalterlichen Ding-Theologıe, wıe S1e Alanus ab insulıis 1mM 12. Jahr-
hundert tormuliert hatte: „OMNn1s mundı quası lıber eit pıctura nobıs est
et speculum“.” Und der Wende VO Barock ZUTr Autfklärung verherrlichte der
Hamburger Barthold Hınrich Brockes dıe Schönheıt und Zweckmäßßigkeıt auch des
Wurms, der Fliege und der Schneetlocke und sah darın eiınen „vernünftigen und
begreiflichen Gottesdienst“.  « 58

33 Angeführt nach Mantred Probst, Gottesdienst 1n Geist und Wahrheıiıt. Dıie lıturgischen
Absıichten und Bestrebungen Johann Michael Saılers. Studien ZU!r Pastoraltheologıe, A
Re ensburg 1976, 186

Vgl Konrad Baumgartner, Die Seelsorge 1m Bıstum Passau zwıschen barocker Tradition,
Aufklärung un|! Restauratıon. St. Ottilien 1975 Seıler, Hiırtenbriet 209227 Georg Schwalil-
pCI, Dıie katholische Kırche Bayerns zwischen Aufklärung und Erneuerung. In Schwaiger/
Maı, Sailer 15—-34

35 Vgl Seıler, Hırtenbriet Zr Vgl Baumgartner, Seelsorge 46—48
Angeführt nach Wolfgang Martens. Der Vertall geistlicher Allegorese 1mM trühen 18 Jahr-

hundert, 1: Verbum el sıgnum. Bd 1’ he. Hans Fromm u. München 197/3,; 536
37 Martens, Vertfall 536
38 Barthold Hınrıch Brockes. Irdisches Vergnugen 1n Gott, bestehend 1n verschiedenen 4US

der Natur- un! Sıtten-Lehre hergenommenen Gedichten, Hamburg e 455 748 Vgl Hans
Dieter LOOse (Hg.), arthold Heinrich Brockes (1680-1 747) Dıiıchter und Ratsherr ın Ham-
burg. Neue Forschungen ZUur Persönlichkeıit und Wırkung, Hamburg 1980 Vgl terner ara
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Dıi1e renzen sınd also tließend. Dıie Epochen leben auch daraus, dafß das Gestrigebei Saıiler das deutsche Barock abgelehnt und das Vorgestrige wird.
Dem Literarhistoriker klingt manches, W as Saıler „altweibisch, kındıschzärtlich, sUu18-
tändelnd, logischunrichtig, theologisch-falsch“ nennt”, 1eblich 1ın den Ohren, un
schon die Generatıon nach Saıler, die Romantıker, haben das VO der Aufklärungabgelehnte Barock wıeder entdeckt auch jener Vorstellung VO Volkstüm-
lıchen willen, die Sailer auf seıne Weise betördern gesucht hat.

So tolgerecht Sailer seıne Vorstellungen 1ın den Prolegomena Ww1e 1mM „Lese- und
Betbuch“ selbst entwickelt und verwirklıicht, deutlich 1st der Abschnitt, der
irennt und eın zweıtaches Problem bezeichnet: das der Kontinuıität und das der Lat-
sächlichen Wirkung. Dafür we1l Beispiele. Das 1st das „Dienstags-Gebett
St. Anna“, der legendarischen Patronın der Mütter, das Sailer als Muster tür „Ar-
muth Wahrheıt, Reichthum Lüg  «“ abdruckte:

„Aus dem untfersten rund meılınes sündıgen Hertzens, grüße ıch dich ın dem
untersten rund deines allerheiligsten Herzens, hochgebenedeyte Mutltter Anna:
und mıt diıesem treuen Hertzens-Grufß wünsche ıch dır Glück allen Gnaden,
dir der lıebe Gott diesen Tag erwıesen hat. Gebenedeyet SCYC derjenige Diensttag,welchem du Zzu Irost der Sündern als ıne klare Morgenröth 1n deiner
Geburt bist aufgegangen: und gebenedeyet SCYC derjenige Diensttag, welchem du
als eın vollkommener Mond, voller Tugend und Verdiensten deinen seelıgen Geıist
ast aufgegeben. Defßwegen Christus dir Ehren alle Dienstäg eL, und VCI-

sprochen hat allen, dich den Dienstägen ehren und anrutften würden, ın iıhren
eıb- und geistlichen Nöthen ülf eıstenDie Grenzen sind also fließend. Die Epochen leben auch daraus, daß das Gestrige  — bei Sailer das deutsche Barock — abgelehnt und das Vorgestrige erneuert wird.  Dem Literarhistoriker klingt manches, was Sailer „altweibisch, kindischzärtlich, süß-  tändelnd, logischunrichtig, theologisch-falsch“ nennt””, lieblich in den Ohren, und  schon die Generation nach Sailer, die Romantiker, haben das von der Aufklärung  abgelehnte Barock wieder entdeckt — auch um jener Vorstellung vom Volkstüm-  lichen willen, die Sailer auf seine Weise zu befördern gesucht hat.  So folgerecht Sailer seine Vorstellungen — in den Prolegomena wie im „Lese- und  Betbuch“ selbst — entwickelt und verwirklicht, so deutlich ist der Abschnitt, der  trennt und ein zweifaches Problem bezeichnet: das der Kontinuität und das der tat-  sächlichen Wirkung. Dafür zwei Beispiele. Das erste ist das „Dienstags-Gebett zu  St. Anna“, der legendarischen Patronin der Mütter, das Sailer als Muster für „Ar-  muth an Wahrheit, Reichthum an Lüge“ abdruckte:  „Aus dem untersten Grund meines sündigen Hertzens, grüße ich dich in dem  untersten Grund deines allerheiligsten Herzens, o hochgebenedeyte Mutter S. Anna;  und mit diesem treuen Hertzens-Gruß wünsche ich dir Glück zu allen Gnaden, so  dir der liebe Gott an diesen Tag erwiesen hat. Gebenedeyet seye derjenige Diensttag,  an welchem du zum Trost der armen Sündern als eine klare Morgenröth in deiner  Geburt bist aufgegangen: und gebenedeyet seye derjenige Diensttag, an welchem du  als ein vollkommener Mond, voller Tugend und Verdiensten deinen seeligen Geist  hast aufgegeben. Deßwegen Christus dir zu Ehren alle Dienstäg gesegnet, und ver-  sprochen hat allen, so dich an den Dienstägen ehren und anruffen würden, in ihren  leib- und geistlichen Nöthen Hülf zu leisten ...  40«  Oder das Gebet einer „Nachbarin“, die „ein mit Silber beschlagenes Betbuch mit  in die Kirche“ trage; gegen dessen Äußeres wie Inneres geht Sailer wortgewaltig an:  „Die Blätter sind abgenutzt, und durch Fingerschmutz beynahe unleserlich gemacht.  Sie kniet nieder, öffnet Buch und Mund, und spricht: ‚Allerliebster Herr, ich grüße  dich 33 000 mal; allersüßester Herr, ich küsse dich mit dem Kuß der Liebe; allerzärt-  lichster Herr, ich wünsche dir Glück, wie dir alle Seraphinen Glück wünschen.‘ — So  betet sie, wie’s im Buche gedruckt ist. Sie geht wieder nach Hause. Ihr Herz ist so  kalt gegen Gott, wie vorher, ihr Verstand so leer, wie vorher. Denn wie sollte sie  dadurch weiser und frömmer werden, daß sie Jesum 33000 mal grüßt, küßt, und mit  Glückwünschen überhäuft? Was kann sie bey diesen Worten denken?““  Die von Sailer verrufene Frömmigkeit ist nicht einfach die der Unterschicht oder  Ungebildeten. Sie lebt von literarisch-barocken Bildern und Formeln und übersetzt  höfische Gesten des Rokoko ins Religiöse. Dessen Verlagerung ins Innige, Gefühls-  selige und Persönlich-Vertraute, die scheinbare Beschränkung aufs Subjektive atmen  preziöse Rhetorik. Aber hier spricht sich jene Frömmigkeit aus, die die Menge der  Stebbins. Zum Empirie- und Autoritätsverständnis in der physikotheologischen Literatur der  Frühaufklärung, Frankfurt a. M. — Bern 1980.  39 Sailer, Zweck 8.  * Sailer, Zweck 27.  * Sailer, Zweck 11. — Das Gebet dürfte aus Martin von Cochems „Goldenem Himmels-  schlüssel“ stammen. - Auch Regensburger Verlage hatten derartige Erbauung herausgebracht:  Geistliches Rüstkämmerlein, Regensburg: Christoff Fischer 1637. — Christoph Jacob Esterlin,  Gottgeweihtes Rauch-Werk und Weyrauch Geistlicher Opffer des Gebeths. Oder Tägliche  Morgen- u. Abend-Andachten  . Regensburg: Christian Gottlieb Seiffart 1759. — Hier ist  Johann Arndts Einfluß zu vermuten.  12440<cc

der das Gebet einer „Nachbarın“, die „ein miıt Sılber beschlagenes Betbuch mıiıt
iın dıe Kırche“ 9 dessen Außeres w1ıe Inneres geht Saıiler wortgewaltıg„Dıie Blätter sınd abgenutzt, un durch Fingerschmutz beynahe unleserlich gemacht.
Sıe kniet nıeder, öffnet Buch und Mund, und spricht: ‚Allerliebster Herr, 1C. grüßedich 3723 000 mal; allersüßester Herr, iıch küsse dich mıt dem Kufß der Liebe; allerzärt-
lichster Herr, iıch wünsche dir Glück, w1e dır alle Seraphınen Glück wünschen.‘ So
betet s1e, wıe’s 1mM Buche gedruckt 1St. S1€e geht wıeder ach Hause. Ihr Herz 1st
kalt Gott, wIıe vorher, ıhr Verstand leer, Ww1e€e vorher. Denn w1ıe sollte s1e
dadurch weıliser und römmer werden, da{fß s1e Jesum 000 mal orüßt, küßt, und mıiıt
Glückwünschen überhäuft? Was kann sı1e bey diesen Worten denken?“ 41

Dıie VO Sailer verrutene Frömmigkeıt 1st nıcht eintfach die der Unterschicht oder
Ungebildeten. Sıe ebt VO lıterarısch-barocken Bıldern und Formeln und übersetzt
höfische (Jesten des Rokoko 1Ns Relig1iöse. Dessen Verlagerung 1Ns Innıge, Getühls-
selige und Persönlich-Vertraute, dıe scheinbare Beschränkung aufs Subjektive
prez1Ööse Rhetorik. ber hıer spricht sıch jene Frömmigkeıt AauUS, die die enge der

Stebbins. Zum Empirıe- und Autoritätsverständnis ın der physikotheologischen Lıiıteratur der
Frühaufklärung, Frankfurt Bern 1980

Saıler, Zweck
40 Saıler, Zweck

Saıler, Zweck 11 Das Gebet dürfte 4A4Uus Martın VO Cochems „Goldenem Hımmels-
schlüssel“ stammen. uch Regensburger Verlage hatten derartige Erbauung herausgebracht:
Geıstliches Rüstkämmerlein, Regensburg: Christoff Fischer 1637 Christoph Jacob Esterlin,
Gottgeweıihtes Rauch-Werk und Weyrauch Geıistlicher Opffer des Geberths. der Täglıche
Morgen- Abend-Andachten Regensburg: Christian Gottlieb Seiffart 1759 Hıer 1st
Johann Arndts Einflufß
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Kirchentreuen lıebte und der s1e 1ın leicht gewandelter orm eiıdenschafrtlich
testhielt.

Das kultursozi0logische Problem se1l angedeutet; 1st dem retormerischen „Lese-
und Betbuch“ Sailers WwI1ıe den romantischen Sammlungen eıgen: INa  — arbeıitet auf
ıne Volksbewegung hın, deren Zıel, das Volk, erst erschaffen werden MU!: eben
durch Aufklärung un! Erneuerung. Es scheıint, als hätten Sailers Vorschläge sıch
überwiegend die Gebildeten (beider Bekenntnisse) eıgen gemacht w1e€e die
romantische Erneuerung der alten deutschen Lieder 1n „Des Knaben Wunderhorn“
nıcht den eintachen Leser, sondern die Poeten und Musiker ansprach. Unter dieser
hoch anzusetzenden Rezeptionsschicht verläuft also ıne Grund, die durch sol-
che Inıtialversuche 1Ur mıttelbar erreicht wird. Sailer wußte dies, und WAar siıch der
Schwierigkeıt, das tatsächliche Kirchenvolk durch Predigt und Lehre erreichen,
bewußt. In diesem Sınne überarbeitete das „Lese- und Betbuch“ dıe verkürzte
Fassung sollte „dem Bürger und Landmanne (manches) verständlicher tafßliıcher“
machen, »”  as für Mindergeübte nıcht tafßlıch schien“.* Dafß weder der theo-
logische Gehalt noch der asthetische Rang beeinträchtigt werden sollten, WAar Sailers
Absıcht. Weggelassen hat hıer die Lesestücke und die Anweısungen ZUTr Meditation.

So eindeutig Sailer die arocke Volksirömmigkeit zurückdrängt, wenı1g vertällt
eiınem platten Rationalısmus. Er oreift hinter das Barock zurück, einen P

sammenhang herzustellen, der ıhm durch das Barock unterbrochen schien. Dıie
Betonung der kanonischen Gebete nannten WIır schon: S1e sollten die „Andächte-
leyen“ en: Dıie Kirchengebete, „dıe bey aller Kurze und Einfalt und Faßlich-
eıt Meısterstücke der Erhabenheit sınd, (wollen wır) mıt Nachdruck empfehlen,
und dıe Stelle aller krattlosen oder überspannten Privatgebete treten lassen“.” Dıie
Gebete der Väter, der Mystik, der Devotıo moderna und der ıgnatianıschen Aszetik
treten hınzu. Dıie Psalmen ın ıhrer „davıdıschen Einfalt un:! Vielbedeutung“ seılen
Vorbild einer kirchlichen Hymnik.” Und dıe Kenntnis der Bibel habe den
rund bılden. „‚Nıchts annn den Volksunterricht 1mM Christenthum leichtver-
ständlıcher, gründlichüberzeugender und aufschließender machen als ausgebreıtete,
gesunde Schrifttkenntnis. Denn darın sınd Beyspiele, Parabeln, Gleichnisse, That-
sachen, Vorschriften, Ueberzeugungsgründe, Aussichten, Verheißungen, Drohun-

45SCIL, Warnungen, Erweckungen Ww1e€e 1in keinem andern Buche enthalten
Dıie kognitıve Komponente 1St also überall stark. Ihr entspricht die christologische

Ausrichtung, und diese beruht auf der Grundlehre des Christentums, der Miıttel-
stellung Chrristi. Man könnte diese Ausrichtung auf Jjene typologische Parallele be-
zıehen, die Sokrates Apollon 1Ns gleiche Verhältnis setLiztie w1e den Christen
Christus. Apollon und Christus erscheinen gleichsam als Numina des Klaren, Licht-
vollen, Durchdachten. och hat Saıiler den Zwiespalt zwıischen Wıssen und Iun
überlegt berücksichtigt und anders als Sokrates mıt der Erbsünde begründet; Ja
seın Impetus kommt gerade Aaus der Einsicht in den Unterschied zwıschen agen und
Tun, Beten und Sıchbewähren. Das 1st iın der vehementen Kritik den Barock-
gebeten nıcht überhören.

Ile seıne Sammelwerke haben diesen auf begriffliche Erkenntnis gerichteten
rund S1e sollen lehren, dafß Erkenntnis und Wahrheıit ın der Geschichte verankert

Vollständiges Gebetbuch tür katholische Christen. Von Saıler, AUS seiınem größerm
Werke VO ıhm selbst herausgezogen. München: Joseph Lentner 1785 Vgl die Vorrede

43 Saıler, 7 weck 61
Saıler, 7 weck 55

45 Saıler, 7 weck
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und den Bereichen der Tradıtion lebendig geblieben 1, die damals als verächt-
ıch galten LDıies gilt iınsbesondere tür die Sammlung der Sprichwörter, die 1iNe
Parallele den Sammelwerken der Romantık und ennoch organısch AaUus Saıilers
Autorschaft hervorgegangen 1ST

dDie Weisheit auf der Gasse, oder Sınnn und Geıist deutscher Sprichwörter“
Der Untertitel nın den Zusammenhang, die Adressaten und die Absıcht „Eın

Lehrbuch tür unls Deutsche, auch 1116 Ruhebank tür Gelehrte, dıe VO:
ıhren Forschungen ausruhen möchten Saıiler ertet hıer nıcht 1Ur dıe humanısti-
schen und frühen deutschen Sammlungen der Tasmus VO  - Rotterdam WE Adagıa ’

9 eorg Henisch („Teutsche Sprach und Weisheit > Sebastian Frank
Johannes Agrıicola, eorg Schottel Wilhelm Zınkgref oder des schwäbisch utheri-
schen Theologen Friedrich Christoph U©etinger aus Er beruft sıch auf den Prediger
Salomo ebenso WIC autf Arıstoteles, Plutarch Fenelon oder Leibnıiz „Die Sprich-
worter sınd C1M Spiegel der Menschen Vernunft die S1IC gebildet hat und C1M Spiegel
der höchsten, CW1S unwandelbaren, Universal Vernuntt, die SIC der Menschen-
Vernunft eingegeben hat Mıt TasSsmus sıeht Saıiler den Ursprung der Sprich-
worter I1 „Wahrheıt die die Natur und die Vernuntft aller Menschenherz
geschrieben aller Menschen und gelegt hat Eın Vernunftinstinct ıne
Vernuntft ıne Wahrheıit FEın Gott, der die höchste Wahrheıt, der die höchste
Vernunft 1St Die Vorstellung, dafß das Sprichwort den Zusammenhang des Kon-
kreten mi dem Wesen’ verbindet mi1t dem Bıld der Gelehrtenrepublıik WIC
mıi1ıt der Diıiskussion die Repräasentanz des Volkes da{fß allgemeinen
Gedankenkreise die untersten Regionen auch gelten möchten und dafß der
grofße Lıteraturstaat SC1M Haus der (semeınen habe, dem die Natıon sıch selbst
unmittelbar repräsentiere” Dıie „untersten Regionen sınd „dıe geheime Geburts-
STAatiLtie tiefsinnıger Sprüche die aber 1U der (kennt), dem das Gebiet der Innıigkeıt
nıcht mehr tremde 1St Diese Metaphorık geht and and MIi1tL ditferenzierten
Gattungsbeschreibungen Dıe Quellen Altes und Neues Testament VOT allem der
Prediger und die Sprüche die Kırchenväter und die genannten Gewährsleute werden
häufig nachgewiesen. Saıler knüpft dıe VO Schulwesen des Mittelalters geför-
derte Verbreitung antıken und bibliıschen Spruchgutes d zıieht aber dıe deutsche
Überlieferung VOT offenbar auch hier Herders Idee VO der Eıgenwertigkeıt des
Nationellen verwirklichend. Die VO Herder verdeutschte „Anthologia gyraeca” 4A
hört ohl auch den Vorläufern; Saılers Sammlung 1ST C1Mn ethisches und volks-
kundliches Kompendium gleicher, doch CISCHCI Fülle Am Schluß betont CI, das
Sprichwort könne „gebieten Y respektiere „überall die Mundart des Volkes und
verrate „die TOV1INZ und auch die Stadt sC1iNeTr Heımat

Dıie Sammlung WIC das Sammeln, aber auch das Anwenden überblickt Saıler
acht Regeln zZzu Gebrauche der Sprichwörter Dıie achte Regel 1ST 1nNne bemerkens-

46 Landshut Joseph Thomann, un! München Joseph Lentner 4(0) Neuauflage, hg
[1US Enzensberger, Frankturt/Maiın 1996Mag Saıler, Weisheit 2 „ Schlufß der Vorrede.

48 Saıler, Weisheit
49 Saıler, Weiısheıt
50 Sailer Weısheıt

Saıler, Weısheit 126
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Deutungsanweısung, dıe zwıschen phılosophischer und sprichwörtlicher
FEinsıcht unterscheidet: „Lege überhaupt eın Sprichwort 1n die logische Schraube,
oder dialektische Presse, sondern sıeh auf den Accent der Rede, der den 1nn des
Sprichwortes bestimmt, auf dıe Umstände, dıe ıh auslegen, und auf die Verhältnisse,
die ıhn aufßer Zweıtel setzen  “ 52 Und den Beschlufß macht ıne „Zugabe VO baier1-

53schen Sprichwörtern
„Briefe aAM allen Jahrhunderten der christlichen Zeiıtrechnung“ (1800-1804

ıne drıtte, oft9doch kaum gelesene Sammlung se1l ebentalls vorgestellt,
die „Briefe aus$s allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung“. Sıe zeıgt, Ww1e
sıcher un:! truchtbar Saıiler christliches, autfklärendes und romantisches Denken
vereinıgen wußte. Das Romantische daran 1st dıe Absıcht, den Zusammenhang der
Jetztzeıt mıt den frühesten Anfängen belegen.

Von den Briefen der Apostel, der trühchristlichen Martyrer, den Schritten der
Väter un! Kirchenlehrer angefangen, bietet Saıiler ıne wohlbedachte und iın eın e1InN-
heıtliches, kräftiges un:! doch schmiegsames Deutsch übertragene Folge solcher
Zeugnisse der Kontinuıität VO  - Offenbarung und Geschichte. Auft diese Weiıse

Sailer sıch W1e die Romantık VO Immanuel Kants Geschichtsdenken ab
ıne „auf Facta  *: gegründete Deutung VO Geschichte hatte Kant als „Geschichts-
glauben“ abgetan, der VO der Kritik der hıstorıschen Quellen abhänge un:! keine
allgemeine, sondern NUr „partıkuläre Gültigkeıt“ habe tür die nämlıch, 99 welche

« 55die Geschichte gelangt 1St
Bemerkenswerterweise nımmt Sailer ıne beträchtliche Anzahl mystischer Texte

auf, charakterisiert S1e treffend und ordnet s1ie 1n die Geschichte der abendländiıschen
Frömmigkeıt e1in. Hildegard VO Bıngen r P (mıt ıhrem „Brief den Proviısor des
Klosters St mMmmeram 1ın Regensburg“), terner Tauler, Seuse, Johannes Ruusbroec
oder Thomas VO Kempen kommen ausgiebig und beeindruckend Wort ber
auch Gestalten, die iın der Kırche umstrıtten 11, werden rehabilıitiert: TAasmus
VO Rotterdam CLWA, 1C0O della Mırandola und auch hıer Fenelon. Von diesem
nımmt Sailer u den großen Brief Ludwig X IV. auf. Saıilers rhetorisch eindrucks-
volle Verdeutschung zeıgt 1mM Spiegel eiıner historischen Konfrontation, wel-
chen öffentlichen Konsequenzen die Gewissensentscheidung eınes Mannes führen
konnte, der sıch als unmıittelbar Gott verstanden hatte. Fenelons flammende
Aufforderung, leichtfertig un:! ruhmsüchtig begonnene Krıege abzubrechen und die
Eroberungen herauszugeben, ll auch 1mM Kontext der Erscheinungszeıt, der
Revolutionskriege, gelesen werden.

Dıie Vorliebe tür Problem- oder Randfiguren w1ıe Fenelon, TAaSmMUsSs oder Hılde-
gard VO  3 Bıngen 1st nıcht eın plötzliches Umschwenken auftf Mystık, sondern dıe
Folge jenes Vernunttbegriffs, der Vernunft als Vermögen versteht, Wahrheit VOT
allem eıne das (sanze betreffende, göttliche Wahrheit erkennen und einzusehen,
W as ıne rational aufgefaßte Vernunft nıcht mehr erreichen kann. „Die allerwichtig-
sten Wahrheiten se1lit dem Ursprung der christlichen Kırche bıs auf
Zeıitalter“ sollten als das Grundmuster ın der menschlichen Geschichte aufgezeıgt

Saıler, Weısheıt 36/
Saıler, Weısheıt 389
Gewählt, übersetzt, un!| ZUT Belehrung und Erbauung seıner Miıtchristen herausgegeben

VO: Saıler. Erste (- sechste) Sammlung, München, Joseph Lentner O0—1 804 1012
55 Vgl dıe 1ın Anm Ausgabe der „Krıtik der reinen Vernuntt“.
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werden Die sechsbändige Sammlung spricht nıcht 1Ur fu r Saıilers geschichtlichen
Sınn, sondern auch tür sC1NECN Einblick die Folgen, die dem Christen der Welt
erwachsen können Darauthin diese Sammlung WIC andere Werke Saıilers auch
einmal lesen

Sprüche mML un ohne Glosse Zur Unterhaltung für dıe Edlen Lande
57

Dazu gehört auch C1MN Geschichtsverständnis, 1Ne Vorstellung dessen, W as Ge-
schichte und Überlieferung eigentlıch Geschichte 1ST hıer die Abwandlung
VO Merkmalen und Erscheinungen, die sıch aufeinander beziehen und adurch
zusammenhängend und sinnvoll werden Durch derartıg aufeinander verweıisende
Ereijgnisse treten das Wesentliche und Typische Zzutage, und diesem Sınne deutet
1NeC christliche Geschichtstypologie das Ite aAus$s dem Neuen Testament und
gekehrt als Heıilsgeschichte Dıies gilt ebenso für Vorstellungen und Lei-
stungen die sıch nach eit Ort und Zuhörern anders darstellen aber eLWwAas ber-
einstimmendes SCHh

uch 1Ne Wahrheıt ein Satz oder C1M Spruch können solche „Iypoı1 werden, VOT

allem dann, WE SIC WweIit auseinanderliegende Einsichten 1115 bringen und
Begriff und Sinnlichkeit Verstand und Neıigung beispielhaft VEIEINISCIL 58 Sailer

praktiziert die Gattung der Anthologie und Zitatenlese (er hat deren humanıstische
Tradıtion gekannt und für die Sammlung „Die Weısheıt auf der (3asse AaUSSC-
schöpft), indem Merkworte, Denksprüche und Sprichwörter sammelte, kommen-
Lierte und als Gattung bedachte Der ıdeale Spruch schreibt der Vorrede
den „Sprüchen, MIi1TL und ohne Glosse“ der iıdeale Spruch habe „dıe Kürze, dıe Fülle

Cund das Schnell- und Sıchertreffende“ des ‚e1nsdb1gen  A S Bliıtzes“. “ T )ıe Wendung
„der einsilbige Blitz“ 1ST C1M Hamann-Zitat.® Saılers Vertahren der Umformung und
Glossierung SC1 ‚.WC1 Sprüchen erläutert, die Saıiler AUS Hamann und Novalıis
IIN  ‘9 aber abgewandelt hat Der Spruch ach Hamann lautet

Nıchts, als die Höllentahrt der Selbsterkenntnifß bahnt uns den Weg ZUuUr Hımmel-
tahrt der Gotteserkenntnif(ß Ck

Und dıe zugehöriıge Glosse heißt „Man mu{(ß die Lıinıe des Abftalls VO Gott prak-
tisch IN haben, ehe I11all die Lıinıe Zur Wiedervereinigung MmMIi1tL (Jott durch-
lauten kann“.« 61

10 VII
5/ München, Joseph Lentner 1799 Angeführt nach der Auflage, München 1816 40

58 Sailer, Sprüche 71 Nr.
Saıler, Sprüche, Vorrede

° Johann Georg Hamann, 2‚ 208 (ın der „Aesthetica ı nuce“ bezogen auf Shake-
SPCAarcs „Midsummer-Nıght’S Dream“: „Brief ASs the lıghtning ı the ollıed nıght .. “; vgl. die
Zweıte Erwähnung der Beurtheilung der Kreuzzüge ebenda, 264) Zu Saıilers Hamann-
Kenntnis vgl den Autsatz VO Konrad Feıereıs, Die Religionsphilosophie Saılers, Schwai-
ger/Maı, Sailer 229255 terner Konrad Feıereı1s, amanns Bedeutung für dıe katholische
Theologie In Bernhard Gajek/Albert Meıer (Hrsg N Johann Georg Hamann und dıe Krise der
Aufklärung cta des üntten Internationalen Hamannkolloquium üunster
Frankturt 1990 395—403 Vgl auch uNnseTrTeN 20 Maı 1982 Aresing gehaltenen Vor-
ırag „Johann Mıchael Sailer Seelsorger eologe Kırchenlehrer In Intormationsdienst
des Bıstums Augsburg Nr VO 3( Junı 19872 125 Wiederabgedruckt Klerusblatt
München, 1982 Nr 205—208

61 Nr 923 101 vgl Nr 58
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Der zugrunde lıegende Satz Hamanns STamm(tTL 4aus den „Chimärıischen Eıintällen“
VO 762 „alle asthetische Thaumaturgıe reicht nıcht Z eın unmıttelbares Geftühl

ersetzZen, und nıchts als die Höllenfahrt der Selbsterkänntnis bahnt Uu1ls den Weg
ZUr Vergotterung

Hamann ezieht dies auf die Fragwürdigkeıt der asthetischen Fiktion gegenüber
der individuellen, wırklıchen und sinnhaften Erfahrung und Gewißheıit, und diese
Erfahrung 1st als individuelle Analogie Jesu Abstieg ın das Reich des Todes
gedacht. Saıiler behält das Bıld beı, EerseiIizZt aber „Vergötterung” durch Hımmel-
tahrt“. Die zugehörige Glosse nın Selbsterkenntnis die Voraussetzung für „Got-
teserkenntnilS“; sS1ie übersetzt die persönliche Rede Hamanns 1Ns Allgemeine un
damıt in eın Bıld der Heıilsgeschichte.

FEın anderes Beıispiel für Sailers umdeutende Aneıgnung, das Akzentuieren des
christlich-theolo‚3iıschen Gehalts iın scheinbar profanen Aussprüchen geht auf
Novalıs zurück.® Dieser hatte 1mM „Allgemeinen Brouillon“, seiınen Vorarbeiten
eiıner Enzyklopädie, Philosophie als „Heimweh“ bestimmt: „Die Philosophie 1sSt
eigentlich Heimweh Trieb überall Hauyuse « 64  seyn“.

Saıiler macht daraus: „System eın Versuch, das Heımweh stillen. Dıie Wahrheit
das Vaterland, das allein das Heimweh stillen kann und stillt. Dıe Wahrheıit, die das

i 65Heiımweh stillt, diese eigentliche Heimath des Geilstes 1st Gott selbst
Sailer EerseizZt zunächst „Philosophie“ durch „System“ und bestimmt dieses als

„Wahrheit“ christliıchen Sınne, enttaltet aber den das Gemüt ansprechenden (3e-
halt VO  — 99 Hause seyn” ın der Metapher VO ewıgen „Vaterland“ und LIranspO-
nıert dies 1Ns Spirıtuelle: „Wahrheıit“ 1st die ‚eigentliche Heımath des Geıistes“. Dıie

CWONNECNC Aufwärtsbewegung des Gedankens wırd VO  - Wwel elliptischen, verb-
losen Saitzen und eıner doppelt ansetzenden ypotaxe rhythmisch unterstrichen
und 1n eıner alles bestimmenden Pointe zusammengefadfit: Y° 1st (soOtt selbst“. Da-
mıiıt wırd das Apercu des Novalıis Zzu entfalteten Denkspruch, ZU Aphorismus, der
keimartig, aber erkennbar ein System bildet. Man kann nıcht SCH, Saıiler hätte den

Gajek, Saıiler 164 Hamann, 2’ 164 Zu Saılers Hamann-Verehrung vgl Bernhard
Gajek, Johann Georg amanns „Sokratische Denkwürdigkeiten“. In Hauptwerke der Lıite-

Vortragsreihe der Uniuversıität Regensburg. Bd 1, hrsg. VO Hans Bungert. Regensburg
1990, 147-162, bes 147

63 Eın Vermiuttler zwıschen Novalıs un| dem Saiıler-Kreis dürtfte der Medizıiın-Protessor
Andreas Roeschlaub BCWESCH se1n; Montgelas hatte ıhn 1808, Iso gleichzeıtig mıiıt dem Juristen
Friedrich arl VO  - Savıgny und dem Philologen Friedrich Ast, nach Landshut eruten. Im
„Allgemeinen Brouillon“ hatte Novalıs sıch mehrtach mıt Roeschlaubs „Pathogenie“ ause1n-
andergesetzt.

Novalıs, Schritten 3, Das philosophische Werk 2’ hg. Rıchard Samuel ın Zusammen-
arbeıt mıit Hans-Joachim Mähl und Gerhard Schulz, Darmstadt 1968, 434, Nr. 857 Vgl
Stopp, Attinities 473

40, 515 Saıilers „Glosse“ erinnert eine Stelle Aaus seıner „Kurzgefafsten Bıo-
graphie. Geschrieben 1m re 1819“; diese wurde 1820 Zu ersten Male veröffentlicht, dann
wiıeder (1841), 259 Dıie 1er nach Schiel, Sailer K 56 angeführte, auf Sailers Lands-
berger Novızıat (1777-1780) bezogene Stelle lautet: „Während dieser Übungen, die rel
Jahre dauerten, erwuchs ın ıhm eın lebendiges Heiımweh nach Wahrheit, darın das Wesen
aller wahren Philosophie gBESEIZL werden mufß, da{fß ıhn der Trieb, 1n allen Sachen die Ursache,
1n allen Gründen den Urgrund und ın allem Wahren das Urwahre erblicken, nıe verlassen
hat Man mu{fß wohl annehmen, diese Stelle jener „Glosse vor: angeht; beide scheinen
jedenfalls eınen Grundgedanken Saıilers anzusprechen; begründet dıe Nähe Novalıis mıt.

66 Dies erinnert Friedrich Schlegels Dictum: „Eın Kunsturteıl, welches nıcht selbst eın
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Satz des Novalıs Aaus$s dem Protanen 1Ns Christliche übersetzt, denn kein Theologe
hätte Novalıis’ Bestimmung VO:  — Philosophie einzuwenden. Vielmehr
enttaltete Saıler das, W as jener Satz hergeben kann, Wenn VO eiıner vorbehalt-
los, doch unıversal christliıchen Posıtion Aaus gelesen wird, einer Posıtion, dıe den
Zwiespalt zwischen Philosophıe und Theologie geschlossen hat. Dies 1St ohl auch
dıe stillschweigende Voraussetzung dafür, da{fß Saıler diesen und andere Satze
auch den Ausspruch Hamanns VO  - der „Höllenfahrt der Selbsterkänntnis“ auf-
nahm. Übrigens könnte INa Sailers Aphorismus auch als Glosse dem Dictum des
Novalıis lesen; jedenfalls sınd die Glossen ın den „Sprüchen“ me1lst VO  - einer Ühn-
lıchen syntaktıschen Ww1e ınhaltlıchen Selbständigkeıt, und oft stellt S1e einen gleich-
wertigen Aphorismus dar. Fıne derartige Objektivierung des Denkens charakterı-
sıert das Verhältnis VO  ; Gedanken und Ausdruck: der Gedanke, als vollkommener
5atz, wırd Zzu Werk, das den Geilst ertahrbar un: mıiıttelbar macht. Der Gedanke
wiırd zu Spruch, zu selbständıgen und bleibenden Gebilde, das das ımmer (Je-
meınte 11CUu ausdrückt und adurch eiınen Punkt 1n der Entwicklung und Geschichte
jenes Denkens vorstellt. Insotern stimmt Saılers Auffassung VO:  - Sprache und
Sprachwerk miıt der VO Kunst und Kunstwerk übereiın. Beıdes gründet auf jenem
christlich-ıintegrativen Vernuntftbegriff, der Vernuntft versteht als das Vermögen, die
Stimme (sottes durch Denken ebenso vernehmen wı1ıe durch das Studium der
Natur, der Geschichte und der Überlieferung. Diesen Vernunttbegriff teilt Sailer mıt
Johann eorg Hamann w1e miıt Novalıs, und dieser Begriff deutet das Vernommene
und Zur Gestalt Gekommene, das geschichtlich und Gewordene als und
gottgewollt, das als Zeichen und Wort CGottes EerNstgenommMen wırd un: das Wır-
ken (sottes iın der Geschichte erkennen äßt. Dıies 1st das theologische Gerüst jener
Vernunft- und Geschichtsauffassung, die Hamann AUs der evangelıschen Kondes-
zendenz- T’heologie übernommen und Herder weitergegeben hatte; S1e hat den
Pıetismus und damıt Novalıs epragt. Dafß Sailer sıch dem VO katholıischer, chrı-
stologischer Seıite her anschließen konnte, machte dıe Grundlage 1m denkerischen
und persönlichen Bereich aus und erklärt die Gemeinsamkeıit der Paradıgmata, die
Saıler 3 1m „Vollständigen Lese- und Betbuch“ vorführte und 1N die
Gegenwart übersetzte. „Reden 1sSt übersetzen“, hatte Johann eorg Hamann VO
solch vermıttelndem Sprechen ZESARL; „Reden 1st übersetzen AUS eiıner Engelssprache
1ın ıne « 6/  Menschensprache“. Sailers Übersetzertätigkeit entspricht dem ın eiınem
doppelten Sınne: als Umsetzung des Hıstorischen 1Ns Gegenwärtige und als Ver-
deutschung.

Dıie Übersetzung der „Nachfolge Christi“ des Thomas VOo  - Kempen 68

Zu den großen Übersetzungen gehört auch die Verdeutschung der „Nachfolge
Christi“ des Nıederländers Thomas VO  3 Kempen. S1e erschien 1794 und wurde das
verbreitetste Buch Saılers; heute 1st Ss1e auch als Reclam-Ausgabe erhälrtlich.” Saıler

Kunstwerk ISt, hat Sar eın Recht 1M Reıiche der Kunst.“ Altred Kerr wandelte C555 ab „Der
wahre Kritiker bleibt für miıch eın Dichter: eın Gestalter.“

67 „Aesthetica 1ın uce  ‚ (1762), I1 199
Das Buch VO der Nachfolgung Christi. Neu übersetzt un! mıt eiıner Einleitung und kur-

zen Anmerkungen tür nachdenkende Christen, herausgegeben VO Saıler. Theıle, Mün-
chen 17/94 Suppl.-Bd. Vgl auch den Beıitrag VO Va  - Ool ın dieser Festschriftt.

Bearbeıitet VO Walter Kröber, Stuttgart 1976
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erneuerte damıt Jjene Frömmigkeıt des und Jahrhunderts, die INa  - „Devotıio
moderna“ genannt hat Sıe hatte damals dıe Veräußerlichung der Religion durch
ınneres und geistliches Leben, Betrachtung und Versenkung ın dıe Geheimnisse und
in das Leben un: Leiden Jesu 1mM FEinzelnen überwınden wollen; das mönchische
Frömmigkeitsideal sollte aber auch durch eın Christentum der tätıgen und helten-
den Liebe erganzt oder TSCeLZT werden. Dıie Auflösung der Orden 1im 18. Jahrhun-
dert, deren Ersatz durch Laienbewegungen (zu denen Ja auch die Erweckungsbewe-
gUunNngsch gehörten), dıe Wiıederentdeckung der erzieherischen, den Mıtmenschen
nehmenden und achtenden Zuwendung und der Kraft der Meditatıon moögen mMi1t
erklären, weshalb Sailer sıch die „Imıitatıo Christı“ vornahm. Er kannte sS1e gewifß
schon AUS der Gymnasıalzeıit oder dem Novızıat des Jesuıtenordens. Dıie Bedeutung
des Buches für Ignatıus VO Loyola 1st bekannt.””

Eın Beispiel soll zeıgen, wıe Saıiler übersetzt:
Im Driıtten Buch der „Imıitatıo Christı wiırd der „innere Irost“ erläutert, den der

vernımmt, der (sott über alles hebt. Das Kapıtel 1St ın Saıilers Übersetzung über-
schrieben mıiıt „Die Gottesliebe 1ın ıhrer Macht und Herrlichkeit“, und dieser macht-
vollen Ankündıgung entspricht die Verdeutschung eıner Passage, die bei Thomas
lautet:

„Amans volat, currıt er laetatur, lıber est eit 110  — eneiLurerneuerte damit jene Frömmigkeit des 14. und 15. Jahrhunderts, die man „Devotio  moderna“ genannt hat. Sie hatte damals die Veräußerlichung der Religion durch  inneres und geistliches Leben, Betrachtung und Versenkung in die Geheimnisse und  in das Leben und Leiden Jesu im Einzelnen überwinden wollen; das mönchische  Frömmigkeitsideal sollte aber auch durch ein Christentum der tätigen und helfen-  den Liebe ergänzt oder ersetzt werden. Die Auflösung der Orden im 18. Jahrhun-  dert, deren Ersatz durch Laienbewegungen (zu denen ja auch die Erweckungsbewe-  gungen gehörten), die Wiederentdeckung der erzieherischen, den Mitmenschen an-  nehmenden und achtenden Zuwendung und der Kraft der Meditation mögen mit  erklären, weshalb Sailer sich die „Imitatio Christi“ vornahm. Er kannte sie gewiß  schon aus der Gymnasialzeit oder dem Noviziat des Jesuitenordens. Die Bedeutung  des Buches für Ignatius von Loyola ist bekannt.”®  Ein Beispiel soll zeigen, wie Sailer übersetzt:  Im Dritten Buch der „Imitatio Christi“ wird der „innere Trost“ erläutert, den der  vernimmt, der Gott über alles liebt. Das 5. Kapitel ist in Sailers Übersetzung über-  schrieben mit „Die Gottesliebe in ihrer Macht und Herrlichkeit“, und dieser macht-  vollen Ankündigung entspricht die Verdeutschung einer Passage, die bei Thomas so  lautet:  „Amans volat, currit et laetatur, liber est et non tenetur ... arctatus non coarctur,  territus non conturbatur; sed sicut vivax flamma et ardens facula sursum erumpit,  secureque pertransit.“  Sailer übersetzt so:  „Schnell ist der Lauf der Liebe, hoch ihr Flug, lauter ihre Freude, frei und unauf-  haltsam ihr Sinn ... keine Klemmung beklemmt sie, kein Schrecken erschreckt sie —  wie eine lebendige Flamme, wie eine hochbrennende Fackel dringt sie mächtig in die  Höhe, und bricht überall sicher durch.“”'  Die übersichtliche, gemessen bewegte, knappe und das Verbum bevorzugende  lateinische Periode wird zu einem mächtig bewegten, Bilder und Substantive ein-  setzenden deutschen Satzgebäude erweitert und auf einen abschließenden  Höhepunkt hingetrieben. Der rhetorische ornatus ist reicher, und aus dem genus  sublime wird das genus grande, das dennoch die Figuren der Vorlage auch da nach-  bildet, wo das Deutsche sie nicht bereitstellt — etwa bei den etymologischen Figuren.  Das Latein enthält eine: „arctatus non coarctur“, und davon läßt Sailer zu zweien  sich anregen, deren eine gewagt scheint und dennoch glückt: „keine Klemmung  beklemmt sie, kein Schrecken erschreckt sie“. Klemmung“ hat übrigens bei Sailer  keine psychologische, sondern eine religiöse, ja mystische Bedeutung: die  „Klemmung“ oder „Beklemmung“ ist das Hindernis dafür, daß der Mensch die  Stimme Gottes und der Liebe vernimmt; sie ist das Hindernis des religiös verstande-  nen Vermögens, etwas zu vernehmen.  Den Anklang von „laetatur“ und „tenetur“ übergeht Sailer; dafür setzt er die per-  sönliche, verbale Aussage („amans volat“, wörtlich: „der Liebende fliegt“) gleich  zweifach ins Substantivisch-Abstrakte um: „Schnell ist der Lauf der Liebe“. Aber die  Substantive und Abstrakta ordnet er zu einem lebhaften, stimmigen Bild um und  verstärkt so die bewegende Kraft der Verben. Wörtlich müßte es heißen: der Lieben-  de fliegt, läuft, freut sich. Sailers umstellende und erweiterte Übersetzung macht dar-  aus einen Lauf, der zum Flug wird und in der Freude gipfelt, und jedesmal gibt  79 Zum Folgenden vgl. Stopp, Affinitis 469 f.  7 WW Suppl., 142; Reclam-Ausgabe 91.  151110  39
terrıtus 110 conturbatur; sed Sicut V1Vax tlamma eit ardens facula SUTSUM erumpıt,
SCCUIECQUE pertransıt.“

Sailer übersetzt
„Schnell 1st der Lauf der Liebe, hoch ıhr Flug, lauter ıhre Freude, frei und unauf-

haltsam ıhr 1nn keine Klemmung beklemmt S1€, keıin Schrecken erschreckt s1e
w1e ıne lebendige Flamme, w1e ıne hochbrennende Fackel dringt s1e mächtig in dıe
Höhe, und bricht überall sıcher durch.“ 71

Die übersichtliche, IN bewegte, knappe und das Verbum bevorzugende
lateinısche Periode wırd eiınem mächtig bewegten, Bılder un: Substantive eiın-
setzenden deutschen Satzgebäude erweıtert und auf eiınen abschließenden
Höhepunkt hingetrieben. Der rhetorische OrNatus 1st reicher, und AUS dem NU:
sublime wiırd das U, grande, das ennoch dıe Fıguren der Vorlage auch da nach-
bıldet, das Deutsche S1ie nıcht bereıitstellt z be1 den etymologischen Figuren.
WDas Lateın enthält eine:” 110  - coarctur”, un: davon äßt Saıiler zweıen
sıch aNTCSCH, deren iıne geWwagtl scheint und dennoch glückt: „keine Klemmung
beklemmt s1e, eın Schrecken erschreckt s1e“. Klemmung“ hat übrigens be] Saıler
keine psychologische, sondern ıne relig1öse, Ja mystische Bedeutung: dıe
„Klemmung“ oder „Beklemmung“ 1STt das Hindernis dafür, dafß der Mensch die
Stimme (sottes und der Liebe vernımmt; s1e 1st das Hiıindernis des relıg1ös verstande-
11C  —$ Vermögens, LTWAas vernehmen.

Den Anklang VO  - „laetatur“ und „tenetur“ übergeht Saıler; dafür dıe PCI-
sönlıche, verbale Aussage „amans volat“, wörtlich: „der Liebende tliegt“) gleich
zweıtach 1Ns Substantivisch-Abstrakte umMml: „Schnell 1st der Lauf der Liebe“. ber die
Substantıve un Abstrakta ordnet einem lebhatften, stımmıgen Bıld und
verstärkt die bewegende Kraft der Verben. Wörtlich mußte heißen: der Lieben-
de tliegt, läuft, treut sıch. Sailers umstellende und erweıterte Übersetzung macht dar-
AaUus einen Lauf, der Zzu Flug wırd un:! in der Freude gipfelt, und jedesmal xibt

70 Zum Folgenden vgl Stopp, Aftinıtis 469
Suppl., 142; Reclam-Ausgabe 91
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der Kopula C6  8t eın verdeutlichendes, aber ANSCINCSSCNECS Prädikativum beı die
Liebe 1St nıcht eın Lauf, sondern eın schneller Lauf; s1e 1st nıcht NUur eın Flug und ıne
Freude, sondern der Flug 1st hoch und dıe Freude lauter; all das steht nıcht iın der
lateinıschen Vorlage, doch steckt iın deren Worrtlaut. Saıilers Vertahren 1st also
eın Kunstmuıttel VO hohen Graden. Aber Stilistik und Absicht dieser Rede gehen ın
e1ns, und entsteht eın vollendeter deutscher Satz, eın weıt sıch spannender Rhyth-
INUSsS, der nıchts anderes will, als den Leser ergreifen und bewegen und davon über-
ZCUSCNH, da{fß die Liebe göttlıch und anzıehend zugleıich se1

Saıler vertährt hıer Ww1e bei den „Sprüchen, mıiıt und ohne Glossen“: behandelt
jeden Sat7z der Vorlage als einen Spruch, den nıcht 1Ur verdeutscht, sondern g10s-
sıert, erläutert und entfaltet für den Laıen, der keın Lateın kann. Und jeder Satz
soll Denkspruch, selbständiges Merkwort werden: und ennoch sprechen alle Satze

auf ıhre Weıise und ın anderem Kontext das gleiche AUS5., die ewegung und die
Schönheit der Nachfolge Christı.

> Von dem Bande der Religion miıt der Kunst“
Unter diesen Stichworten soll I1U.  - VO Saılers ausgeformter Kunstauffassung

gesprochen werden. Sıe lıegt iın der Rede VOI, die Saıiler dem Titel „Von dem
Bunde der Religion mıiıt der Kunst  . 1m Jahre 1808 der Universıität Landshut hıelt.
Der Anlafi War die ötffentliche Promotionsteier eınes seıner Schüler; der Hıntergrund
WAalr der „Streıt der Facultäten“ und Generatıionen, der auch ın Landshut kräftig SOT,

Zum einen WAar die rage 1St das Christentum ıne hohe orm der Moral und
Lebensklugheıt oder die Botschaft VO gekreuzigten Gottessohn, 1ın Theologie und
Priesterausbildung nach W1e VOT umstrıitten. Zum anderen wurden die rationalısti-
sche Philosophie und regelhörige Kunsttheorie VO eıner Jugendbewegung angegrif-
fen, die Hamanns und Herders Genielehre der Religion gleichsetzte.

Sailer benützte die Gelegenheıt, nach beiden Seiten sıch abzugrenzen. Er
beginnt mıiıt eiıner Krıtik der „aesthetischen Religiosität“: s1e se1l „Schwärmerey“.
Er SetIzte sıch VO jener „Kunstfirömmigkeit“ ab, die Wilhelm Heıinrich Wacken-
roders „Herzensergießungen eiınes kunstliebenden Klosterbruders“ (1796) 1ın der
Jungen Romantık hervorgerufen hatten.”” Saıiler scheint türchten, INnan könnte sıch
U  - ın asthetischen Fragen ebenso tolgenschwer auf iıhn berufen, Ww1e dıe Allgäuer
Erweckungsbewegung 1mM Religiösen hatte. och geht nıcht Taktık, SOIl1-
dern ıne Wesensbestimmung VO Religion un:! Kunst, und sS1e schliefßt se1ın
bısheriges Denken und Sprechen

Wıe ın einer akademischen Dısputation stellt ıne These Ö  J; S1e lautet:
„Die Religion steht mıiıt der Kunst ın eiınem Bunde, der nıcht zufällig, nıcht verab-

redet, sondern nothwendig, wesentlıch, der nıcht heut oder gestern entstanden, SOIMN-
dern ew1g 1St.

Dıiese These entwickelt anhand der Voraussetzung, da{fß die christliche Religion
die Offenbarung (sJottes 1in Raum und eıt sel: die Offenbarung bedürte des „Or-
gans”, dem Menschen vernehmbar werden. Dieses rgan 1st die Kunst, die
das innere Leben der Religion 1Ns Werk EeTIZTLE, das unsınnlıche, gyöttliche Leben
ın die Sınnenhaftigkeit des Menschen umtftorme. So kommt Saıler der Formel!:

1 ‚ 162—1 Vgl den Beıtrag VO Fritsch 1n dieser Festschruftt.
73 Wıilhelm Heıinric Wackenroder und Ludwig Tieck, Herzensergießungen eınes kunst-

lıebenden Klosterbruders. Nachwort VO Rıchard Benz, Stuttgart 1979
19, 164
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„Es x1ebt also, Ww1e Fıne wahre, ewıige Religion, ıne heılıge Kunst, dıe das
Leben der Relıgion heraus-bildet, un! ın empfängliche Gemüther ein-bildet, und
Ww1ıe 1n Eınem Leibe mehrerer VO: Eınem Geıliste belebter Glieder ab-bildet. cC£ 75

Diese Bestimmung beruht auf dem klaren Gegenüber VO  — Aufßen und Innen, VO

Himmel und Erde, (Jott un: Mensch: terner auf der Annahme, da{fß die christliche
Offenbarung das Ziel und dıe Vereinigung aller wahren Religionen sel; und drittens
darauf, da{fß die geistliche Botschaft des Christentums 1mM Werk der Kunst sinnlıch
vernehmbar werde un! den sinnlichen Menschen mıiıt dem Christentum belebe. Die
Kunst 1St also das Mıiıttel, mıiıt dem die Offenbarung sıch mıiıtteilt und 1ın der Welt
wirkt.

DDas 1st gewiiß eın sehr weıter Kunstbegriff; 1st dem Vernunftbegriff analog: 1st
die Vernuntft das rgan, dıe Offenbarung vernehmen und bedenken, 1sSt die
Kunst das rgan, das Vernommene und Bedachte siınnenhaft darzustellen. So x1bt

keinen Widerspruch iınnerhalb der Vernunft; und alles, W as TNOMMMEN und als
Werk gebildet wiırd, 1st Kunst. Dazu gehören die kanonischen Schriften, deren
Auslegung durch Predigt, Unterweıisung und Denken, der Gottesdienst und die
Lıiturgıie, die Bılder, die Statuen und die Kırche als Haus w1ıe als Einheit der
Gläubigen. Dafß der Mensch, der die Offenbarung aufgenommen habe und durch eın
christliches Leben abbilde und sıchtbar mache, das 7Ziel der Religion sel, betont
Sajler immer wıeder. Dıie Kunst 1st das Miıttel Zu höchsten, relıg1ösen Leben
Damıt scheıint der möglıche Zwiespalt zwischen Religion, Kunst und Leben BC-
schlossen.

Es macht den Reız VO: Saılers Rede aus, da{fß S1e ıhren Gedanken tolgerecht, Ja
rücksichtslos ausführt. Sıe deutet die Fiınwände d W as Voraussetzung, Methode
un! Anwendung angeht, und raumt eın, dafß die Kunst immer MNUur das se1ın könne,
WAas der Mensch se]l. Saıler hat dies mıt Recht der Erörterung des Wesentlichen nNnier-

geordnet.
ber diese Rede Wlr auch wiıeder die Brücke ZUr Romantık, dıe Jjene Einheit aut

hre Weıse etrieb. Da{fß Saıiler die „aesthetische Religion“ anknüpftft, weIlst wI1e
gesagt auf dıe VO Wackenroders „Herzensergießungen“ gepragte CGeneratıiıon hın.
Dabe: 1st beachten: Saıler meınt ıne VO den Kirchen sıch entternende und nıcht
[1UT romantische Kunstirömmigkeıt, die VO Worrtlaut her nıcht zwingend ware:
7war nın Wackenroder die Vorbilder Raffael und Michelangelo „dıe
großen gebenedeıten «, 76  Kunstheiligen“; der Junge Goethe hatte den eıster des
Straßburger Münsters als „heiligen Erwıin verehrt. Das sınd auch Ausdrücke für dıe
erstrebte Resakralıisıerung der Kunst.

Im ern tühlen Wackenroders Fıguren sıch als „Werkzeug ZUr Verherrlichung des
Hımmels“ und dessen „Gnade“ bedürttig. Und ın den Briefgesprächen äfßt Jacobiı
rechtbehalten: „die Kunst mu{ seıne des Künstlers) höhere Geliebte se1n, denn s1e
1st himmlischen rsprungs; gleich nach der Religion MU S1e ıhm se1n; s1e
MU!:' ıne relıg1öse Liebe werden oder ıne geliebte Religion, wenn iıch mich 4aUuUS$S-
drücken dartf:; nach dieser darf dann ohl die iırdische Liebe folgen“.  « //7

Wackenroders Metaphorıiık entsprichtINSCh Berührung VO  - Kunst und Relıi-
Z10N, die Novalıs auch für die Dichtung und die Dıichter gefordert hatte. Das iıst die
relig1öse Begründung eıner antıklassızıstischen Kunstlehre. Goethe hatte eshalb

1 166
Reclam-Ausgabe,
Reclam-Ausgabe Z
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empfindlich auf das „klosterbrudersierende und sternbaldisierende Unwesen“ (ın
den „Annalen“ VO reaglert und dem Büchlein Wackenroders richtig Nier-
stellt, wolle „dıe Frömmigkeıt als alleiniges Fundament“ der Kunst testsetzen. Dıie
generationsbedingte Abwehr VO „aesthetischer Religion“ äßt Goethe und Saıiler
zusammenrücken; Goethes Ablehnung der Frömmigkeıit als des „Alleinigen Funda-
mentes“ der Kunst scheint sS1e wıeder trennen.

Saıilers Kunstvorstellung hebt sıch jedoch VO: der frühen Romantık ab 78 Novalıs
y M möchte Priester und Dichter wiıeder vereıint sehen:; sS1e beide vermıiıttelten den
Menschen das Wunderbare und Unerhörte, S1e vernähmen den Anspruch des
Göttlichen un gäben ın Kult oder Kunstwerk weıter. Novalıis’ Vorstellungensınd allem offen und können christlich oder anders gefüllt werden: „Dichter und
Priester 1M Anfang Eıns, und NUur spatere Zeıten haben S1e Der
ıchte Dıichter 1St aber ımmer Priester, W1e der ıchte Priester ımmer Dichter BCc-lieben. Und sollte nıcht die Zukuntft den alten Zustand der Dınge wıeder herbey-tührenz

Anders als Novalıs dringt Sailer darauf, dafß Göttlichkeit und Wunder VO der
christlichen Offenbarung her verstanden werden, und die Imagınatıon des Menschen
1St für ıhn die Fähigkeıit, die WwI1ıe die richtig verstandene Vernuntft dıe Oftten-
barung annımmt; Ww1e€e die Vernunft 1st die Imagınatıon durch die Erbsünde gestort,un!| beide edürten der Gnade, hre höchste Aufgabe erfüllen. Insotern
decken sıch Sailers Kunst- und Vernuntftlehre auch hıer: die Übermacht der künst-
lerischen Imagınatıon und die Verselbständigung der Vernunft sınd ihm Fehl-
entwicklungen gleicher Art. Aus dieser Unterscheidung heraus 1st Saıilers Wirkungauf estimmte Romantıker, Clemens Brentano CLWA, erklären: hıer die
Grenzen Zzu Magischen SCZOBCNH, die die Romantık überschreiten versuchte, W as
den einzelnen mıtunter 1ın die LageN Lehrlings brachte, der die gerufenen Geıister
nıcht mehr oswurde.”

DEr Irıumph der Relıigion ın den Künsten Die Nazarener
Anders verhielt sıch miıt der Bıldenden Kunst. Für die tfünf Maler, die 1809 sıch

ın Wıen als „Lukasbund“ und eın Jahr spater als „Lukasbrüder“ iın San Isıdoro ın
Rom ZUsamMeNTatenN, die Ethik der mıittelalterlichen Zünftfte und die klöster-
lıche Gemeinschatt der Künstler, W1e€e die „Herzensergießungen“ s1e empfohlenhatten, eın Arbeits- und Lebensstil. Friedrich Schlegels Anpreisung einer relig1ösverankerten Kunst tiel auf bereiten Boden Schlegel WAar VO:  - Wıen Au 1809 1n
Landshut, un! Saıiler zıtlert ıhn des öfteren.

Dıie Lukasbrüder 1ın Rom betrachteten aıilers Sammlung „Briefe 4AUS allen Jahr-hunderten der christlichen Zeitrechnung“ als gemeınsamen geistigen Besıtz. Saılers
romantısıerender Freund Christian Schlosser hatte sS1e dort bekanntgemacht, da{fß®
der Hıstorienmaler Joseph Wıntergerst Overbecks Konversion (Rom mıiıt

78 Vgl Stopp, Affinities 463
Novalıs, Schritten. B 441 „Blüthenstaub“-Fragment Nr. ’

0 Vgl hierzu unNnseren Vortrag „Johann Michael Saıler, Melchior Diepenbrock, Clemens
Brentano. Fın Stück Regensburger Kulturgeschichte des trühen ahrhunderts  C  9 1n: Z weı
Jahrtausende Regensburg. Vortragsreihe der Universıutät Regensburg Zzu Stadtjubiläum 1979,
hg. Dıieter Albrecht, Regensburg 1979, 1411Sr bes 14/-—1 Ferner: „Heidelberg-Regens-burg-München. Statiıonen Brentanos“, 1 Euphorion /6, 1982, 55—-81
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Zıtaten A4US jener Sammlung beschrieb.” Und dıe „Nachfolge Christı“ wurde nach
der Bibel das VO: den Nazarenern meistillustrierte Buch.*“ Dıie Verbindung VO

„kirchlichem ogma und rTrOomMmmMer Kunst“”, die die Nazarener pflo C verwirklicht
Sailers Lehre VO „Bunde der Relıgion mıiı1t der Kunst“”, vollständig Dıe „Herzens-
ergießungen“ als die romantiısche Initialschrift der Kunstfrömmigkeit, Friedrich
Schlegels Gemäldebeschreibungen ın der Zeitschriftt „Europa” (1803-1 805), die den
christlichen Gehalt der orm überordneten“, und Saıilers Kunsttheologie verein1g-
ten sıch 1er eıner einmalıgen Schule.

Friedrich Overbecks Monumentalgemälde „Der Triıumph der Relıgion 1ın den
üunsten“ (1831—1840) verbildlicht nıcht 1Ur das heilıge Zwiegespräch der Künst-
ler, Dichter, Propheten, Apostel und Kirchenlehrer: hrt auch „das Magnıifıicat
der Kunst VOT ugen, deren Voraussetzung Overbeck selbst nach Fertigstellung
des Bildes ın Rom 1840 beschrieben hat „Die wahre Kunst erlangt INnan nıcht da-
durch, da{fß Ial die Kunst selber Zzu (Götzen macht:; s1e 11 vielmehr 1Ur Dıienerin
seın 1mM Heıligtum.“ Den ın die Mıtte des Bıldes gestellten Brunnen und dessen
Fontäne deutet als eın „Symbol der hımmelanstrebenden Richtung der christ-
lıchen Kunst

Saıler hatte die „wahre Kunst  “ als die „heılıge Kunst bestimmt, die die „Ver-
götzung”, die Verselbständigung, dadurch überwinde, da{fß S1e Werkzeug der
Religion, Offenbarung werde. „Die heılıge Kunst 1sSt also, als Inbegriff der schö-
nen Künste, und als Freundıin aller übrıgen Künste, eın rgan der Fınen ewıgen
Religion, s1e offenbaren, S1e ın empfängliche (Jemüter einzubilden, s1e 1mM Verein
harmonischer (semüter als Kirche darzustellen.  « 56 Diese Vereinigung 1St der Inhalt
VO: Overbecks Bıld

Eıne Kunst dieser Art hat Goethe bekanntlıch abgelehnt; S1e erschöpfe sıch 1ın der
Allegorie und suche ZzZu Allgemeinen das Besondere: das Allgemeine beı Overbecks
Bild eLItwa ware die Annahme, da{ß die christliche Kunst Zzu Hımmel strebe:; das
Besondere ware der Springbrunnen, der diesen Gedanken verbildliche: aber andere
Verbildlichungen seılen möglıch.

Anders die symbolische Kunst s1ie zeıge 1m Besonderen das Allgemeine, das dort
VO sıch Aaus und naturgemäfß vorhanden se1 und 1Ur sıchtbar gemacht werden
musse. In den „Maxımen un! Reflexionen“ umschreibt Goethe ımmer wiıieder dieses
Verhältnis VO  — Allegorıe un! Symbol:

.8 1st eın großer Unterschied, ob der Dichter Zu Allgemeinen das esondere
sucht oder 1mM Besonderen das Allgemeıne schaut.Zitaten aus jener Sammlung beschrieb.? Und die „Nachfolge Christi“ wurde — nach  der Bibel — das von den Nazarenern meistillustrierte Buch.“ Die Verbindung von  „kirchlichem Dogma und frommer Kunst“, die die Nazarener pflo  en, verwirklicht  .  $  Sailers Lehre vom „Bunde der Religion mit der Kunst“, vollständig  ? Die „Herzens-  ergießungen“ als die romantische Initialschrift der Kunstfrömmigkeit, Friedrich  Schlegels Gemäldebeschreibungen in der Zeitschrift „Europa“ (1803-1805), die den  christlichen Gehalt der Form überordneten**, und Sailers Kunsttheologie vereinig-  ten sich hier zu einer einmaligen Schule.  Friedrich Overbecks Monumentalgemälde „Der Triumph der Religion in den  Künsten“ (1831-1840) verbildlicht nicht nur das heilige Zwiegespräch der Künst-  ler, Dichter, Propheten, Apostel und Kirchenlehrer; es führt auch „das Magnificat  der Kunst“ vor Augen, deren Voraussetzung Overbeck selbst —- nach Fertigstellung  des Bildes in Rom 1840 — beschrieben hat: „Die wahre Kunst erlangt man nicht da-  durch, daß man die Kunst selber zum Götzen macht; sie will vielmehr nur Dienerin  sein im Heiligtum.“ Den in die Mitte des Bildes gestellten Brunnen und dessen  Fontäne deutet er als ein „Symbol der himmelanstrebenden Richtung der christ-  « 85  lichen Kunst  .  Sailer hatte die „wahre Kunst“ als die „heilige Kunst“ bestimmt, die die „Ver-  götzung“, d. h. die Verselbständigung, dadurch überwinde, daß sie Werkzeug der  Religion, Offenbarung werde. „Die heilige Kunst ist also, als Inbegriff der schö-  nen Künste, und als Freundin aller übrigen Künste, ein Organ der Einen ewigen  Religion, sie zu offenbaren, sie in empfängliche Gemüter einzubilden, sie im Verein  harmonischer Gemüter als Kirche darzustellen.“ ® Diese Vereinigung ist der Inhalt  von Overbecks Bild.  Eine Kunst dieser Art hat Goethe bekanntlich abgelehnt; sie erschöpfe sich in der  Allegorie und suche zum Allgemeinen das Besondere: das Allgemeine bei Overbecks  Bild etwa wäre die Annahme, daß die christliche Kunst zum Himmel strebe; das  Besondere wäre der Springbrunnen, der diesen Gedanken verbildliche; aber andere  Verbildlichungen seien möglich.  Anders die symbolische Kunst: sie zeige im Besonderen das Allgemeine, das dort  von sich aus und naturgemäß vorhanden sei und nur sichtbar gemacht werden  müsse. In den „Maximen und Reflexionen“ umschreibt Goethe immer wieder dieses  Verhältnis von Allegorie und Symbol:  „Es ist ein großer Unterschied, ob der Dichter zum Allgemeinen das Besondere  sucht oder im Besonderen das Allgemeine schaut. ... Das ist die wahre Symbolik, wo  3 Vgl. Friedrich Overbeck. Sein Leben und Schaffen geschildert von Margaret Howitt, hg.  v. Franz Binder. Bd. 1, 2, Freiburg i. Br. 1886. Hier Bd. 1, 280 und 301.  ®3 Vgl. etwa die Holzschnitte Edward Steinles von 1837, abgebildet in dem Katalog „Die  Nazarener“, Frankfurt a. M. 1977, 421. Dort auch Overbecks Bild, Abb. F 19; vgl. 271 mit den  Angaben zu der —- kleineren - Replik, die Overbeck 1839-1843 für den russischen Zarewitsch  Alexander malte.  ” Vgl. Keith Andrews, Die Nazarener, München 1974, 11f. — Vgl. auch: A. Henze, Die  römischen Jahre der Nazarener. Eine deutsche Avantgarde am Tiber, in: Die Kunst und das  schöne Heim 93 (1981), H. 2. - Vgl. ferner: H. Schindler, Nazarener, Regensburg 1982.  ® Zusammengefaßt in: Friedrich Schlegel, Ansichten und Ideen von der christlichen Kunst,  Wien 1823. Vgl. den von H. Eichner besorgten 4. Bd. der Kritischen Ausgabe seiner Werke,  München 1959. — Vgl. auch Henri Chelin, Friedrich Schlegels „Europa“. Eine von Friedrich  Schlegel herausgegebene Zeitschrift, Frankfurt/M.-Bern 1981.  ® Vgl. Howitt, Bd. 2, 61-72, hier 63 und 71.  % WW 19, 169.  135W)as 1st dıe wahre Symbolık,

81 Vgl Friedrich Overbeck. eın Leben und Schaffen geschildert VO: Margaret Howıitt, hg.
Franz Bınder. M &. Freiburg Br. 1886 Hıer 1, 280 und 301

Vgl wa die Holzschnitte Edward Steinles VO  - 1837, abgebildet ın dem Katalog „Dıie
Nazarener“, Frankfurt 1977, 421 Dort uch Overbecks Bild, Abb 19; vgl 271 mMiı1t den
Angaben der kleineren Replik, die Overbeck 9—1 8473 für den russıschen Zarewitsc.
Alexander malte.

83 Vgl Keıth Andrews, Die Nazarener, München 1974, Vgl uch: Henze, Dıie
römischen re der Nazarener. Fıne deutsche Avantgarde Tıber, 1n Dıie Kunst und das
schöne Heım 93 )’ Vgl terner: Schindler, Nazarener, Regensburg 1982

Zusammengefaßt 1N: Friedrich Schlegel, Ansıchten und Ideen VO der christlichen Kunst,
Wıen 18293 Vgl den VO Eiıchner besorgten der Kritischen Ausgabe seıner Werke,
München 1959 Vgl auch Henrı Chelin, Friedrich Schlegels „Europa”. FEıne VO Friedrich
CcChlege herausgegebene Zeitschrift, Frankfurt/M.-Bern 1981

Vgl Howitt, Bd Z 61—72, 1er und F3
1 169
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das esondere das Allgemeıne repräsentiert, nıcht als Iraum und Schatten, sondern
als lebendig-augenblickliche Offenbarung des Unertorschlichen.“

Ersetzt Inan ın Goethes Formulierung „Offenbarung des Unertorschlichen“
durch „Offenbarung Gottes“ 1mM christlichen Sınne, deckt s1e sıch mıiıt Saıilers Kunst-
theologıe. uch be] Novalıs waren dıe meısten kunstphilosophischen Formeln mıt
Saılers Vorstellungen tüllen

Das 1St ıne Möglıchkeıt, ıne Überlegung. och zeıgen S1e die Offenheit und
Weıte VO Sailers Denken. Dıie Anregungen, die davon tatsächlich AUSSCHANSCHI sınd,
betretfen die I1 Kunst dıe Nazarener-Malereı, die nıcht 1Ur dıe Kırchenkunst
des 19. Jahrhunderts epragt hat Dıie Erneuerung der katholischen Kırchenmusıik
eing bekanntlich unmıttelbar VO: Regensburger Sailerkreis aUuUs. Dıie Wieder-
entdeckung und Popularisierung spanıscher und mıttelhochdeutscher Mystık (The-
csa VO  - Avıla, Johannes VO Kreuz) gehören dazu. Seiınen Lieblingsschüler und
Sekretär Melchior Diepenbrock tührte Saıiler Heıinrich Seuse. Dessen „Büchlein
VO der ewıgen Weıiısheit“ übertrug Diepenbrock ın eın9 der mittelhoch-
deutschen Vorlage nahestehendes Deutsch; diıe Übersetzung erschien mıiıt einem
grofßen Vorwort VO  — Joseph GOörres 8729 bei Friedrich Pustet ın Regensburg.”

Dıie Einheit VO Kunst und Leben praktızierte Saıler übrigens zweıtach: dich-
tetie Hymnen, Kantaten und Kirchenlieder und übersetzte unzählıge. Und se1-
nen Brieten Lıteraten und Poeten tinden sıch wahre Sendschreıiben: S1€e zeıgen,dafß Saıler den Grundsatz: Vernunft, Offenbarung und Kunst seılen versöhnbar, ın
ıne tief eintühlende und dennoch klug ratende Künstlerseelsorge konnte.
ber davon haben WIr be1 anderen Gelegenheıiten schon gyesprochen A

Aus Hans Bungert (Hg.), Saıler. Theologe, Pädagoge und Bischof zwıschen Auft-
klärung und Romantık, Regensburg 1983, 59—85

87 Maxımen und Retflexionen über Lıteratur und Ethik Weıimarer Ausgabe, 42, 146 und
151 Vgl Christıan Lenz, Goethe und die Nazarener, 1n dem 1n Anm genannten Katalog
„Die Nazarener“, 295—-319, bes 307

Vgl ermann Beck, Regensburger Retormen der Kırchenmusik 1mM ahrhundert, ın
dem ın Anm. aufgeführten Sammelband „Zweı Jahrtausende Regensburg“, 161-178, bes
161 arl Scharnagl, Saıiler und Proske. Neue Wege der Kırchenmusik, 1N: Schwaiger/Maı,
Saıler 351—-364 Vgl uch den Katalog der Ausstellung, die das Regensburger Bischöfliche
Zentralarchıv 1981 arl Proskes 120 Todestag zeıgte.

Vgl Clemens Brentano, Das bittere Leiden UuUNsCIS Herrn Jesu Christi. Nach den Be-
trachtungen der gottselıgen Anna Katharına Emmerich. Samtliche Werke und Briete B
Hrsg. VO Bernhard Gajek un Irmengard Schmidbauer. Stuttgart 1995, 174—1

90 Vgl dıe ın Anm. und geNaANNLEN Autfsätze und: „Johann Michael Saılers Wırkungauf Romantiker“, 1N: Regensburger RU-Notiızen. ntormationen Zu Religionsunterricht.
Regensburg, 2’ 1982, 36 Johann Michael Saıler. Priester, Theologe und Bischof, 1
Schrobenhausener Lese- und Bilderbuch, hg. VO Kunstvereın Schrobenhausen e. V. durch
Benno Bıckel und Dieter Dıstl Schrobenhausen 1982, 7383 Schliefßlich seı1en och we1l
wichtige Abhandlungen vermerkt, deren Kenntnis iıch der Freundlichkeit der Verfasser VCI-
danke Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler und dıe Priesterbildung, 1: Theologisch-
praktısche Quartalschrift 131 (1983) Ka 7 Herbert Rösch, Johann Michael Saıler und seıne
Zeıt, 1 Jahrbuch des Hıstorischen ereıns Dıillıngen 8 9 1982, 13—46
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Johann Miıchael Saijler als Naturforscher
VO

Andreas Kraus

Am Ende des Sommersemester 1774, nach dem vierten Semester Phılosophıiıe pPro-
movıerte Johann Michael Saıiler, der spater „der deutsche Kırchenvater der Neuzeıt“
(H Raab)’ werden sollte, Zu Magıster der Philosophıie mMiıt dem Thema „Wıe INnan

eiınen Weyher VO seinem Geröhre ohne Ableitung des Wassers reinıgen kann.“ Der
Umfang der Arbeit beträgt Seıten, damıt allein schon wiırd verständlıich, da{fß®
Sailer bereıts nach 1er Semestern promovıeren konnte. Die naturwissenschaftliche
Thematık für iıne solche Promotion ın Philosophie mMag ebentfalls ungewöhnlich
erscheinen, SCHNAUCT noch, die scheinbar eın ökonomiuische. Der Zusatz „nach den
Gründen der Naturlehre“ zeıgt, dafß das Thema 1n eiınen naturwissenschaftlichen
Zusammenhang gerückt werden sollte. Dıie wissenschaftliche Rechtfertigung für
diesen Versuch tinden WIr zunächst eiınmal beım Lehrer Sailers in Philosophıe,
P. Matthıias Gabler”, VO dem auch das Thema- stammte. Im Vorwort seıiner
„Naturlehre“ (München definierte die „Physık, oder Naturlehre“ als dıe
„Grundlage den ökonomischen Wiıssenschaften“, ıhre „Nutzbarkeıt“ se1l VOT
allem bedingt durch „die ökonomischen Vorteile 1M Feldbaue, ın der Viehzucht, 1m
Forstwesen“. Die Herleitung der Lösung „AuSs der Naturlehre“ WaTr auch für
die ökonomischen Preisfragen der Bayerischen Akademıe der Wiıissenschaften tfür
1762 (Entwässerung VO  - Mooren), 1764 (Veredelungsmöglichkeiten der bayerischen
Wolle), 176/ (Verbesserung der Qualität des bayerischen Hopftens) un 1777 (Mittel
ZUT Beförderung des Holzwachstums) gefordert.‘ Vor allem die Sozietät der Wıssen-

Heribert Raab, Clemens Wenzeslaus VO  — Sachsen und seiıne eıt 9—-18 1’ Frei-
burg-Basel-Wien 1962, 22

Eın ökonomischer Versuch, nach den Gründen der Naturlehre, wıe S1e erkläret Mathıas
Gabler, der Gottesgelehrtheit Doctor, Sr. Churftfürstl. Durchleucht in Baıern wirklicher Rath,
und öffentlicher Lehrer der theoretischen und Experimental Physık auf der hohen Schule
Ingolstadt. Vertasset VO  — Michael Saıler, VO Aresing 1ın Baıern, auf Gelegenheit der Ööftent-
lıchen Prüfung tür den Grad des phılos. Magısteri1um. Ingolstadt, Anton Attenkover 17//4 20
4° Nr. des Sailerschen Werkverzeichnisses bel Hubert chıiel, Johann Miıchael Saıler. Leben
un! Briefe, Bd 27 Briefe, Regensburg 1952, 641; Zzu Vorgang Hubert Schiel, Johann Michael
Saıler. Leben und Briefe, Bd 1, 1948, 497—51; Georg Schwaiger, Der Junge Saıler, 1: Georg
Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Johann Michael Sailer un! seıne Zeıt, Regensburg 1987 (Beıträge
ZuUur Geschichte des Bıstums Regensburg 16) 4 9 Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler. Der

erische Kirchenvater, München-Zürich 1982, 15bay Zu Matthıas Gabler (1736—-1 805) Schiel, Saıiler 2) 624
Vgl Andreas Kraus, Die naturwissenschaftliche Forschung der Bayerischen Akademıie

der Wissenschatten 1m Zeıtalter der Aufklärung, 1: Bayerische Akademie der Wıissenschatten.
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schaften Göttingen, aber auch die Berliner Akademie der Wıssenschaften stellten
gleichen Zeıtraum zahlreiche Preisfragen MI1L ähnlicher Thematık Natur-

wiıissenschaft hatte VOT allem nützliche Ergebnisse 1etern Gehören also ‚Okono-
mische Versuche Y sofern SIC „nach den Gründen der Naturlehre arbeıten W as

jeweıls darunter verstanden wiırd durchaus den Bereich der Natur-
wıissenschaft diese den Bereich der Phiılosophıe Das 18 Jahrhundert War I1
der Philosophen eben eshalb weıl das Jahrhundert der Naturwissenschaften
das Jahrhundert ewtons Wlr Um Umkreıs Ingolstadts Jleiben Johann
eorg Lorı1, der Gründer der Bayerischen Akademıie der Wıssenschaften, W1C5 der
Philosophischen Klasse dieser Akademie als Aufgabe die Bemühung „Mathe-
matıck, Chymaie, Medicıin, Naturhistorie und alles, W as die Vernuntt durch Er-
fahrung un! Schlüsse begreiten kann“ , ZU, die phılosophische Promotion mMiıt
IThema AUS der Okonomie Warlr also 1770 nıchts Ungewöhnlıiches.

Wıe die Geschichte der Landwirtschaft® ZEIgLT, mMu die W.ahl Themas A4US die-
8 Fach nıchts die Qualıität der Arbeit SCH, auch das Jahrhundert kennt
bedeutende Versuche der Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden auf die
praktische Okonomie. Von 23jährigen Kandidaten wırd INa  - treilich noch
nıchts Großes erwarten, iımmerhiın sollte sıch Examensarbeiıit dıe FEffizienz
des SCHOSSCHNCH Unterrichts ZCIgCN der Stand des Wıssens, die Art denken und
argumentleren der rad der Vertrautheit MIi1tL der naturwiıssenschaftftlichen Methode,
und War bei Schüler un: Lehrer Und da Ingolstadt dıe CINZISC Universıität des
Kurfürstentums Bayern WAal, lassen sıch Rückschlüsse auf das Nıveau der Natur-
forschung Bayern auch aus Prüfungsarbeıt Anfängers die nıcht
ohne Approbation ruck gehen konnte entnehmen Vor allem das Verhältnis
des genialen Erziehers und truchtbaren wıssenschaftlichen Pädagogen ZUr
Naturwissenschaft der Lieblingswissenschaft des Jahrhunderts der Aufklärung,
sollte sıch schon be1 SC1IHNCT Erstlingsarbeıit bestimmen lassen

Zunächst wırd INan fragen MIi1tL welchen Gründen der Kandıdat doch
zunächst sehr trıvıal anmutende Themenwahl rechtfertigte und dann MIi1t welchen
methodischen Voraussetzungen sıch sC1NECIMM Thema zuwandte Das Thema zielte,
WIC nıcht anders erwarten W Aar. auf „das Gemeinnnützıge 1); Jahrhun-
dert, das „das ökonomische“ geNaNNtL werde (3) galt auch Bayern, nıcht zuletzt

dem FEinfluf(ß der Physiokraten, als geEMEINNUTZIS VOT allem die Landwirt-
schaft./ Zu erwarten Wlr terner, da{fß auf jeden Fall die Bekenntnisse Zu
Wirtschaftsideal der eıt vorausgeschickt wurden, und ı der lat nın auch Saıler,
nıcht anders als Gabler dann SCIIHCT „Naturlehre“,® die Natur „die allgemeine
Lehrmeisterin (8) oder 11a lıest 99 die Schule der Natur gehen“ (12) und geht

Philos-histor. Klasse, Abhandlungen N. 8 9 München 1978, 133; tür das Folgende Kraus,
Forschung,  Ra 123 ff Zur grundsätzliıchen Aufgabenstellung ehi

Y Kraus? Forschung 29 MI1L Beıspielen.
° Sigmund Frauendortfter, Ideengeschlchte /  aurder Agrarwirtschaft und Agrarpolıtik ı eut-

schen Sprachgebiet 1) München-Bonn-Wien “1963
’ Kraus, Forschung 153

Matthias Gabler, Naturlehre, München 1778, IV; Gabler spricht 1er allerdings VO Ver-
such, uch VO der Wiederholung VO  - Versuchen, W as Saıiler geflissentlich unterläfßrt.
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ıhm darum, „die wahren Ursachen mıttels der Erfahrung ausfindig machen“
Der Kreıs schliefßt sıch mıt dem Versprechen, „dıe allgemeinen Gründe der Natur-
lehre 1n wichtigen Umständen mMi1t größerer Ehre, und ZU erheblichen Vortheil
unNnseI CS Baijerlandes praktısch anzuwenden“ (3)

Das Wıssenschaftsverständnis, das hıer angesprochen 1st, kommt anderer Stelle
noch deutlicher ZU Ausdruck. Dabe1 wırd sıchtbar, W ds Sailer überhaupt
Physik versteht ganz abgesehen davon, dafß CI, WI1e€e die Epoche vielfach, zwıschen
Physik und Chemıie nıcht unterscheıdet. Die Physıik, tührt ın der Vorrede AaUS,
bıete „sehr viele Vortheıile“, „ WEIN sıch die Praxıs mıiıt der Theorie vergesellschaftet“;
ıne Trennung VO  - Theorie und Praxıs, wobel „das NZ Gebäude der ersten
Grundregeln den finstern Mathematickern“, „die Praxıs davon dem gemeınen
Handwerksmanne überlassen bleibt“, se1l nıcht sınnvoll (2) Physık also die Ver-
bindung VO Mathematik und Praxıs. Was aber Praxıs dabei sel, bleibt völlıg offen,
weder AaUus dem angeführten Gegensatz aUus Theorie und Anwendung noch AaUsS
der die theoretische Erörterung des Methodenproblems abschließenden Forderung
nach Analyse und Synthese als der Theorie entgegenstehend” geht das hervor. Was
dabe1 als Analyse, W as als Synthese betrachtet wiırd, bleibt ebentfalls offen: schon
beım Studium der einleitenden Satze erweıst sıch die Vermutung tast zwıingend,
da{fß Sailer selbst mıiıt der Forderung der „Beobachtung“ der Natur einen gänzlich
anderen Inhalt verbindet als der Naturforscher, der die Phänomene studıert und
dann schlufßfolgernd VO der Beobachtung der einzelnen Erscheinungen Zzu All-
gemeınen aufsteigt. Be1 Sailer dagegen geht darum, „dıe allgemeınen Gründe
auf eınen esonderen Umstand anzuwenden“ (2% analysiert werden nıcht die Erschei-
NUNsSCH, sondern Sätze ”® und das Ergebnıis zielt wieder L1UT autf einen Satz: „Wenn
meın Versuch keinen anderen Vortheil vermuthen lıefß, ware wenıgstens eın
hinlänglicher Beweıs, da{fß der eintachste Satz allemal die eintachste Entdeckung dar-
biıethe, eın Beweıs, welcher der Einftalt der Natur viel Ehre macht“ (3) Es wırd
klar, dafß Saıler wirklıiıch naturwissenschaftliche Ergebnisse gar nıcht geht. Er
zielt auf ıne scholastische conclusio, und der Weg, das zeıgt die Berufung auf das
systematısche Denken, 1Sst ebentfalls scholastısch wobei Vorerst noch offen leiben
IMa, Was darunter verstehen 1st. auf jeden Fall ıne lıterarısche, keine ur-
wiıssenschaftliche Methode.

Es ware verwunderlıch, böte die Durchführung des Themas eın anderes Bıld
Immerhıiın, wWenn Inan die Vorherrschaftft der Spekulation erwartet, der wirklich-
keitstremden Bestimmung der Einzelelemente der Argumentatıon mıiıt Hılte rein
deduktiver Ableitung der Unterbegriffe AUS dem Oberbegrifft, wırd INa  - angenehm
überrascht. Der Abschnuitt hat ‚War die Überschrift: „Bestimmung einer all-
gemeınen Theorie ZUr Tilgung des Geröhrs“, dann tolgen als Gliederungspunkte
„verschiıedene Arten der Tilgung“, „dıe Natur der taulen Gährung“, Ergebnisse also

So hört InNnan ın der Vorrede: „Übrigens Mag die Theorie stark SCYN, als möglıch ISt;
WEenNnn Ian die Grundsätze, dıe sıch oft 1Ur halbdunkel gleichsam 1ın einem Schattenumri(ß dem
tflüchtigen Geist darstellen, nıchtNentwickelt, un! sS1e 1n jedem Fall praktisch macht: wWenn
InNnan sıch nıcht die Stelle der Ertinder ‚y und das Ertundene bıs aut den ersten Saamen
der Erfindung zergliedert, und die einzelnen Theile wieder 1ın eın BaANZCS 5>ystem 11-

‚y WIr! d die Theorie leiben, W Aas S1C ISt, eine todte eorije.“ Saıler, Weyher10 Saıler, Weyher 18 „Ic habe mMit Fleiß den eintachesten atz ın mehrere analysıeret, dafß
jedermann die Anlage prüfen kann, 1ın der auch eın mittelmäßiges Genie, wWenn 1Ur SYSTE-
matıisch denken gelernt, nothwendiger Weiıse autf diıesen Finfall gerathen MU:
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konkreter Sachzuwendung und, mMIıt der Antızıpatıon der „Gährung“ als Zielbestim-
INUNS, reine Lehrbuchdarlegungen als Anleitung Zzu praktischen Handeln.

Dıe als Einleitung erwähnten „Beobachtungen“ (7 {f.) sınd VO  - erstaunlicher Sım-
plizität. Die Feststellung lautet: Es „lährt die Erfahrung, da{fß der eyer nach
und nach verwildet“, WEenNnn nıchts das Schiltf wird; darauf tolgt die
Entwicklung der Konsequenzen, Anhäufung VO Morast, Schaden durch „die gal-
stıge Ausdünstung des Geröhrs tür die Fische. Als nächster Punkt kommt die For-
derung, da{fß auch der Same ausgetilgt werden musse, wWenn NZ' Arbeit geleistet
werden solle, schließlich werden die gaängıgen Methoden als „Tilgung“ dargelegt,
nıcht ohne Pedanterie: „Auswurzeln mıittels der gemeınen Werkzeuge“ ‚Durch das
Verbrennen mıiıttels des natürlıchen Feuers“”, „‚Durch die Faulung mıttels der Gäh-
rung ber 1Ur mıit diesem etzten Punkt, da bei den beiden andern das Wasser Ja
abgelassen werden mufß, ıne wesentliche Einschränkung des Themas also entfiele,
befafßt sıch dann der weıtere Gedankengang. Er lautet: Um das Schilt 1n arung
versetizen, musse zunächst ıne „cChemische Auflösung der vermiıschten Theile“ (10)
erfolgen die Auflösung wırd also als Voraussetzung betrachtet. Im nächsten Satz
(„Die vollständıge Trennung 1st eın wesentlicher Theil der Gährung“) stellt s1e aber
einen Teıl des Gärungsprozesses dar, ebenfalls die anschliefßend geforderte „Neue
Zusammensetzung der Theile“ Dıie Auflösung tordere eın „Auflösungsmittel‘ dıe
arung eın „Gährungsmiuittel“.

„Gährung“ als Miıttel ZUTr Austilgung VO Pflanzen auf diesen Satz zielt die N
Dıissertation, bedartf also der genauesten Untersuchung. Sıe beginnt mıiıt der
Definition des Begriffs der „faulen Gährung  “  9 WwI1e den großen nıederländi-
schen Naturtorscher Boerhaave Ww1e den eiıgenen Lehrer Gabler ” jedenfalls
zußert sıch dieser vier Jahre spater anders den Vorgang nın Er stellt
Anlehnung das, W 4S Gabler vermutlich gelehrt hat, fest (10), dafß „1N der Faulung
alle wesentlichen Theile der Gährung, als z. B die iınnerliche Bewegung, die Auft-
lösung, die Irennung der vorigen Vereinigung, und ıne TNCUC Zusammensetzung
vorkommen“, und dafß eshalb „dıe Faulung glatterdings iıne Gährung seın“ musse.
Damıuıt kommt Zur Detinition (11) „Das Wesen der ftaulen Gährung esteht ın
eiıner vollkommenen Absonderung der ölıchten, saursalzıgen Theıle, und ın der
Flüchtigmachung des alkalıschen Salzes“; eın Vorgang, den anschließend in
Parallele ZU Verbrennungsvorgang; hier w1ıe dort bleibt „eIn teuertestes
Alkalı“ bzw „eIn tlüchtiges Alkalı“ als Rest. Die abschliefßende Folgerung lautet
damıt, da{fß mıt dem Vorgang der Verwesung das gleiche Ergebnis verbunden 1st w1e
be1 der Verbrennung, bleibt 1L1UT Asche bzw „elementarische Erde“

Der letzte Abschnitt des ersten Kapıtels legt dann dıe „Gründe der Faulung“ dar.
Von Boerhaave wußte VO der Analogıe des Verdauungsvorgangs ZUTr Verbren-
NUN:  9 das Wesen der „wahren Faulung“ (12) deutlich machen, geht also,
wıeder Anleitung Gablers , autf die Verdauung eın, be1 der „Hıtze“ beteıilıgt

Gabler, Naturlehre 104 zahlt ın seiıner Detinition „VOIl der Gährung“ 1L1UT die „saure“ und
die „geistige“ Alkohol erzeugende) Gärung auf, ausdrücklıch auf Boerhaave gestutzt.
Wenig spater Sagt ern „Die Aulnı(ß wırd VO  - einıgen dıe Gährung gerechnet, und
als die dritte Gattung derselben angenommen.” Dagegen wendet eın, da{fß „keın
Körper gestaltet“ werde, entsprechend seıner Definition VO Garung als „eıne iınnerlıche Be-
CHUN$S, durch welche der vorıge Zusammenhang der kleinsten Theilchen aufgelöfßßt, un! eın

Koörper hervorgebracht WIr! ebd 104
Gabler, Naturlehre 698
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sel,; außerdem „Tlıefßt eın unangenehm riechender Satt der gährenden Masse und
vertritt dıe Stelle des Gährungsmittels“ Notwendig se1l dabei terner „inner-
lıche Bewegung”, ErZeUgT durch verschıedenen ruck der Getäße un! durch dıe
Luft, schließlich musse Feuchtigkeit hınzutreten. Damlıt sınd die Voraussetzungen
gefunden (13) Hıtze, Luft und „Ather“, „gleichwie s1ie die ersten Materıen aUuUS-

machten“, mussen „auch die ersten Gründe der Faulung in sıch enthalten“ (15) Er
fügt allerdings be1 „Alles, W as das rechtmäßige Verhältnifß dieser drey Hauptgründe
aus dem Gleichgewicht hebt, verhindert dıe taule Gährung  “  9 gemeınt 1sSt dabei der
Zusatz „eınes Sauren Gährungsmittels“. W/ill I1a also die „tfaule Gährung“ C1 -

reichen, mu{fß der Zutritt eınes solchen Miıttels ausgeschlossen se1n.
Der zweıte Teıl der Arbeit bringt 1U diıe „Allgemeine Anwendung der Theorie

Zunächst stellt der Vertasser fest, dafß der gewöhnliche Mähvorgang „unmöglıch
anderswo finden seiın“ könne „als ın dem Mangel des ıchten Verhältnisses ZW1-
schen Hıtze un dem Wasser“. Er fährt tort: „Die Bestimmung dieses einförmıgen
Verhältnisses ISt die Auflösung des Problems“ (17) Zu diesem Ziel schlägt Saıiler
abschließend VOT, INa musse das Schilt be1 oröfßter Hıtze abmähen, aber > da{fß
noch Wasser über den abgemähten Halmen stehe und eindringen könne, gleich-
zeıt1g aber auch der Zugang der Luft gewährleistet sel. Dann das gewünschte
Ergebnis eın; dieses lıege „1N der treundschaftlichen Zusammenwirkung des Wassers,
der Luftt un: der Hıtze“ Wenn das erreichen sel, musse „nothwendig ıne unvoll-
ständıge Fäulung erfolgen“ (Gsanz überzeugt scheint aber der Autor selbst
nıcht se1n, denn schliefßt: „Wenn ın dem Grunde des eyers noch gleichsam
eın Saamen des werdenden Geröhrs CtCs übrıgen ollte, därfte INnan 1Ur dıe Operatıon
1mM künftigen Jahr wıederholen“ die normale Erfahrung des Landwirts.

Gerade S16€, die Erfahrung, die doch eingangs als die zutrettende Methode
beschworen hat, ZOS Saıiler bei seiınem Versuch nıcht beı, verzichtet ausdrücklich
darauf, wenn Sagt (18) „Dıies 1St 1U  - die versprochene Tilgung des Geröhrs.sei, außerdem „fließt ein unangenehm riechender Saft der gährenden Masse zu und  vertritt die Stelle des Gährungsmittels“ (ebd.). Notwendig sei dabei ferner „inner-  liche Bewegung“, erzeugt durch verschiedenen Druck der Gefäße und durch die  Luft, schließlich müsse Feuchtigkeit hinzutreten. Damit sind die Voraussetzungen  gefunden (13): Hitze, Luft und „Äther“, „gleichwie sie die ersten Materien aus-  machten“, müssen „auch die ersten Gründe der Faulung in sich enthalten“ (15). Er  fügt allerdings bei: „Alles, was das rechtmäßige Verhältniß dieser drey Hauptgründe  aus dem Gleichgewicht hebt, verhindert die faule Gährung“; gemeint ist dabei der  Zusatz „eines sauren Gährungsmittels“. Will man also die „faule Gährung“ er-  reichen, muß der Zutritt eines solchen Mittels ausgeschlossen sein.  Der zweite Teil der Arbeit bringt nun die „Allgemeine Anwendung der Theorie“.  Zunächst stellt der Verfasser fest, daß der gewöhnliche Mähvorgang „unmöglich  anderswo zu finden sein“ könne „als in dem Mangel des ächten Verhältnisses zwi-  schen Hitze und dem Wasser“. Er fährt fort: „Die Bestimmung dieses einförmigen  Verhältnisses ist die Auflösung des Problems“ (17). Zu diesem Ziel schlägt Sailer  abschließend vor, man müsse das Schilf bei größter Hitze abmähen, aber so, daß  noch Wasser über den abgemähten Halmen stehe und eindringen könne, gleich-  zeitig aber auch der Zugang der Luft gewährleistet sei. Dann trete das gewünschte  Ergebnis ein; dieses liege „in der freundschaftlichen Zusammenwirkung des Wassers,  der Luft und der Hitze“. Wenn das zu erreichen sei, müsse „nothwendig eine unvoll-  ständige Fäulung erfolgen“ (ebd.). Ganz überzeugt scheint aber der Autor selbst  nicht zu sein, denn er schließt: „Wenn in dem Grunde des Weyers noch gleichsam  ein Saamen des werdenden Geröhrs etc, übrigen sollte, därfte man nur die Operation  im künftigen Jahr wiederholen“ — die normale Erfahrung des Landwirts.  Gerade sie, die Erfahrung, die er doch eingangs als die zutreffende Methode  beschworen hat, zog Sailer bei seinem Versuch nicht bei, er verzichtet ausdrücklich  darauf, wenn er sagt (18): „Dies ist nun die versprochene Tilgung des Geröhrs. ...  Den Erfahrungsbeweis kann nur der wirkliche Versuch meiner Landsleute lebendig  machen.“ Auch für die Klärung eines angesprochenen Teilproblems verzichtet er auf  den Versuch,'” statt dessen bewährt er seine Theorie durch ihre Anwendung auf ana-  loge Prozesse, das „Abstehen der Weine“ und eine „faule Krankheit in dem mensch-  lichen Körper“ (19), deren Ursache er im Sinne der Humorallehre im mangelnden  „Gleichgewicht“ der „Säfte“ erblickt'*: was zu beweisen ist, wird vorausgesetzt.  Kühn schließt er seine Abhandlung mit der Behauptung, seine These sei richtig,  „weil sie neben den übrigen Merkmalen auch das Allgemeine besitzt“ (20), d. h. sich  auch für andere Bereiche als den speziellen als gültig erweise.  II  Es ist verständlich, daß der Kandidat den „Erfahrungsbeweis“ anzutreten ge-  flissentlich unterließ, das hätte ihn Jahre gekostet. Warum sein Lehrer Gabler ihm  trotzdem, obgleich also die wichtigste methodische Voraussetzung nicht erfüllbar  war, dieses Thema stellte, ergibt sich aus der Arbeit selbst nicht, auch nicht aus der  ” So liest man auf Seite 18: „Es fragt sich, ob die Faulung auf dem Grund, in der Mitte oder  auf den obersten Theilen des Geröhrs den Anfang nehme; eine Frage, die sich nicht anders als  durch einen besonderen Versuch erklären läßt.“  '* Zur Humoralpathologie des 17./18. Jahrhunderts s. Paul Diepgen, Geschichte der Medi-  zin 2, Berlin 1969, 31 ff.  143  1Den Erfahrungsbeweıs kann 1Ur der wirkliche Versuch meıner Landsleute lebendig
machen.“ uch für die Klärung eines angesprochenen Teilproblems verzichtet auf
den Versuch, “ dessen ewährt seıne Theorie durch hre Anwendung autf A1l14d-

loge Prozesse, das „Abstehen der Weıine“ und ıne „faule Krankheiıit 1ın dem mensch-
lıchen Körper” (19), deren Ursache 1mM Sınne der Humorallehre 1m mangelnden
„Gleichgewicht“ der „Säfte  D erblickt‘*: W as beweısen 1St, wırd vorausgesetzZzL.
Kühn schliefßt seıne Abhandlung mıiıt der Behauptung, seıne These se1l richtig,
„weıl s1e neben den übrıgen Merkmalen auch das Allgemeine besitzt“ (20), sıch
auch für andere Bereiche als den speziellen als gültig erweIlse.

Es 1St verständlıch, da{fß der Kandıdat den „Erfahrungsbeweıis“ anzutreten gCc-
tlıssentlich unterlie(, das hätte ıhn Jahre gekostet. Warum se1ın Lehrer Gabler ıhm
trotzdem, obgleich also die wichtigste methodische Voraussetzung nıcht erfüllbar
WAal, dieses IThema stellte, erg1ıbt sıch Aaus der Arbeit selbst nıcht, auch nıcht aus der

So lıest INan aut Seıite „EsS fragt sıch, ob dıe Faulung aut dem Grund, 1ın der Mıtte oder
auf den obersten Theilen des Geröhrs den Anfang nehme; ıne Frage, dıe sıch nıcht anders als
urc. einen besonderen Versuch erklären afßt.“

14 Zur Humoralpathologie des Jahrhunderts Paul Diepgen, Geschichte der Medi-
Zın 2, Berlin 1969, 31 $
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„Naturlehre“ Gablers, sıch keıine Anspielung auf dıe Arbeıit Sailers findet. Die
Bearbeitung deckt allerdings, abgesehen VO dem eben vermißten Erfordernis,
außerordentliche Schwächen des Ingolstädter Unterrichts iın Physık und Chemıie
auf, die noch kurz anzusprechen sınd, ehe der Versuch gemacht werden soll, iın
einem Vergleich mıiıt dem allgemeinen Stand der Naturwissenschaften 1ın Bayern
Ingolstadt seiınen zutrettenden Platz auszumiutteln.

Als erstier grundlegender Mangel fällt auf, da{fß Saıler, obgleich weılß, da{fß das
Schilf ;‚KOrper” 1ın sıch enthalte, „dıe Zu Pflanzenreich“ gehören, sıch nıcht 1im
geringsten die Lebensgesetze, die das Schilt als Pflanze betreffen, kümmert.
uch die zeıtgenössische Literatur darüber ignorıert völlig. Allerdings stagnıert
in Bayern die Forschung 1ın diesem Bereich ebentalls, in Deutschland 1st ıhr Stand
außerordentlich nıedrig, VO den Fortschritten der Forschung konnte Inan I1ULI ın der
englischen, tranzösıschen und iıtaliıenischen Lıteratur erfahren.*® Der Abschnitt „Von
dem organısche aue der Pflanzen“ bei Gabler 1St ebentalls sehr kurz, ımmerhın
kennt die Gesetzmäßßigkeit der Saftbewegung. Es zeıgt sıch ferner, dafß Sajler das
Wasser ımmer noch als eines der vier Elemente behandelt, als einen etzten Bausteın
der Natur also. Hıer tolgt wiıeder Gabler, der noch iın seıiner „Naturlehre“ selbst
wieder den allgemeinen Erkenntnisstand in Deutschland spiegelt. “ Betremdlich 1sSt
aber, da{fß nıe die chemische Reaktion beschrieben wiırd, sondern dafß alle festge-
stellte Wirkung eın mechanisch 1St.  18 Eınseıtige, schiefe Definitionen sollen dabei
weıter nıcht autf die Goldwaage gelegt werden, doch dafß die „Natur des Wassers“
nıcht anders definiert wiırd, als „eın allgemeines Auflösungsmittel der Salze  < (13) be-
remdet auch 1ın eıner Zeıt, das Bemühen die Erkenntnis der wahren Natur
des Wassers erst einsetzt; Cavendısh gelingt die Analyse des Wassers erst 1784, noch
1792 zweıtelt INnan 1n Göttingen seiınem Ergebnis. ”

Als Element oilt 1//74 auch noch die Luflft; erst we1l Jahre spater gelingt
Priestley die Entdeckung des Sauerstoffs der Luft, die sıch damıt als Inmen-

gesetzter Koörper erweıst, doch biıs Übernahme dieser Entdeckung ın Deutschland
vergehen noch eiınmal dreißig Jahre.““ Wenn also Sailer mıit seiınem Lehrer die Luft
als gleichförmiges, unteıjlbares Element behandelt, vertritt keıine andere Meınung
als die N Epoche. Anders 1St mıiıt der Einschätzung der Reaktion, die der
Zutritt der Luft beım Verbrennungsprozess bzw. be1 der „taulen Gährung“ hervor-
ruft. uch diese Reaktion wırd nıcht chemisch gesehen, sondern als mechanıiısche
Wırkung wobei freilich wiıeder Gabler vorangeht.“ So lıest INan „ES 1st also der

15 Kraus, Forschung 136 n 195 f) 240
16 Gabler, Naturlehre 657 , 66/.
17 Gabler, Naturlehre 244 Feuer, Wasser, Erde, Lutft „wahres chemisches Element“. Eıne

Zusammensetzung des Wassers se1l nıcht nachweısbar.
18 Seıte 18 findet sıch der Satz „In meıner Eınbildung sınd die Wassertheilchen unendlich

kleine, und unendliıche viele ebel, welche mıit ZUsamMENGESEIZLEN Krätten die Bestandtheile
des Geröhrs auseinander wıegen, sıch anstrengen. Doch bleıibt die anzıehende Kraft allemal
dıe Ursache der Auflösung; versteht sıch uch ZUuU VOTaUSs, da{fß die Hıtze die Theıle 1n eıne
starke Bewegung setIzen, und dem Wasser den Zugang eröftnen mu{fß.“ Vgl uch 14,19 Vgl Kraus Forschung, 141

20 Kraus, Forschung 142, 211
Zu Aaus seiner Auffassung VO  - 1778 (107 f), VO der „Schnellkraft der Luft

die ede ISt, VO ruck der außeren Lutft, und INan lıest, da{fß „das I1 Gährungs-
geschäfte eın Geschäft der anzıehenden und zurücktreibenden Kräfte“ sel. Vgl uch Saıler,
Weyher 437-509, die Beschreibung der Luft und ıhrer Wırkungen.
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ruck der außern Luft nöthig, dıe Schnellkraft der iınnern ICHC machen. Wenn
1U die aufßere Luft mıiıt der Gewalt des anzen Luftkreises auf eiınen Körper drückt

(14) Ahnliche Feststellungen“ unterstreichen den Eindruck, dafß Saıler die Luft
rein physıkalısch sıeht. Damıt steht aber 1ın Bayern auch 1ın seıner eıt alleın,
ebentalls wenn die Wırkung der Saure 1Ur auf ıhre „zusammenziehende Kraft“
zurückführt.“ Auflösen, TIrennen, Verbinden wiırd beı den Chemikern der Bayerı1-
schen Akademıie dann doch, treilich ohne nähere Betrachtung der jeweıligen Ur-
sache, als Prozefß SU1 gener1s behandelt, keinestalls als mechanısches System.

Um erstaunlıcher 1st die Auffassung Saılers VO Wesen der Wärme. och 1789
zeıgte sich Placıdus Heıinrich VO St. Emmeram iın Regensburg, damals Inhaber
des Lehrstuhls für Mathematik 1n Ingolstadt, 1n einer Preisschrift der Bayerischen
Akademıe der Wissenschaften überzeugt VO eıner gewissen „Feuermaterıe“ iın den
Körpern als „wirkende Ursache“ der Wärme“  ’ 1796 erst machte Rumtord seıne
Versuche, die bewiesen, dafß Wärme alleiın Ergebnis VO  - ewegung WAal, ohne dafß S1e
sıch schon allgemeın durchsetzte“, Saijler aber stellt 1in der Einleitung test:
„Der gerade Beweıs lıegt ın dem Wesen der Hıtze. Denn weıl selbe ın einer Velr-
wiırrten Bewegung des Athers, und der eigenen Theile des Körpers besteht, be-
stimmt s1e den Anfang der innerlichen ewe WwWwar hatten bereıts Boyle
(1665), s’Gravesande und Daniel Bernouwıillı: die Wärme als Ergebnis der
Molekularbewegung ın den Körpern bezeichnet, doch in Deutschland, und nıcht
1Ur hier, N WwAC- sıch weıtgehend die Autorität Boerhaaves durch, der eıiınen eigenen
Wärmestoff postulıerte; Christian Wolttf tolgte ıhm darın, das bedeutete den vorläu-
fıgen Sıeg dieser Theorie.“ ıne Ausnahme machte allerdings Ingolstadt; Nıcasıus
Grammatıcı, der sıch als Inhaber des Lehrstuhls für Mathematık und Astronomıie
bereıts 1726 ZUuUr Lehre des Copernicus bekannte, tolgte ın der Wärmelehre nıcht
Boerhaave, sondern Boyle,“ damıt begründete also ottenbar iıne Ingolstädter
Tradıtion, die ıIn Bayern ON nıcht aufgenommen worden WAl.

Aut Seılite 14 Sagl e „ Ja selbst einıge Auflösungsmitteln können 1ın dem lutftleeren Raum
ihre Auflösungskraft bey weıtem nıcht thätıg machen. S0 lange also die Bewegung, Auf-
lösung, Gährung, un!| Ausdünstung wesentliche Theile der Faulung SCYH, lange wırd dıe
Lutt eın allgemeines Beförderungsmittel der Faulung seyn”, und auf Seıte lıest INan: u Auft
diese Auflösung folgt dıe iınnere Bewegung der schon aufgelösten Theıle, und die gewaltige
Entwicklung der innen zusammengepreifsten uft. Aus dieser Entwicklung der uftt entsteht
eine nöthige Reibung der Theıle, wodurch dıe ölıchten, salzıchten und iırdıschen Bestandtheile
verteinert und VO  3 den gröbern abgesöndert werden.“

Auf Seıte schreıibt Saıler: „Die Saure überhaupt erhält die Körper VO der Faulung
angegriffen. Denn die zusammenzıehende Kraft verkleistert die Luttlöcher eben D' als 1mM
groben Verstande leimartıge Miıschungen thun.  « Vgl Kraus, Forschung 208 tt., ber dıe Be-
schreibung chemischer Versuche ın den Philosophischen Abhandlungen der Bayerischen Aka-
demie der Wiıssenschaften se1ıt 1763

Placıdus Heınrich, Über die Preisfrage: KOömmt das Newtonische, oder das Eulerische
5System VOoO Lichte miıt den Versuchen und Erfahrungen der Physık mehr überein?
in: Neue Phıilos. Churbaier. d.W v. München (1789), 179 azu Kraus Forschung
247

Kraus, Forschung 243
Kraus, Forschung 241 1t.
Josef Schaff, Geschichte der Physik der Universıität Ingolstadt, Phıl LDıss Erlangen

1912, 160 Zur Bedeutung Grammatıcıs Max Spindler, Handbuch der bayerischen Ge-
schichte 2) München 1969, 801
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Mıt dieser FEinsıcht eiılten dıe Ingolstädter Physıker ıhrer eıt weıt VOTaUSs,; mıt ıhr
hatten S1e gerade ın der Wärmelehre, die „Metaphysık alles Stoftflichene 2  _ OnN:
bıs Zzu Jahrhundertende fast unangefochten dominierte, der rein naturwıssen-
schaftlichen Betrachtung die Bahn eröffnet. Außerordentlich interessant 1st dabeı,
da{fß der Schüler bei diesem Thema eindeutiger formuliert als der Lehrer.“” Gabler
definiert Waärme als „Bewegung der kleinsten Feuer- und Körpertheilchen“, die
„Feuertheilchen“ kommen also jetzt ZU!r Deftinition Saıilers welche dıe VO  ; Boyle
1st hınzu, entsprechend der Auffassung, die Gabler 1im gleichen Zusammenhang
präzısıert: „Die in den brennlichen Körpern tixiıerten reine Feuertheilchen sınd ın
der That eın chemisches Element“. Gabler betrachtet also das Feuer als Element,
andererseıts definı:ert auch als „heiftig schwingende Bewegung Trotzdem
kommt anderer Stelle ZuUur Deftinition des Verbrennungsvorganges als
sonderung des brennlichen Wesens“, WOZUu Luft notwendig sel, wırksam allerdings
1U „‚durch ıhren ruck“ Gleichzeitig außert aber Zweıtel der Exıstenz des
Phlogiston, des „brennlichen Wesens“, un erwähnt dıe Versuche Priestleys,”
„durch die brennliches Wesen ın der Luft entdeckt hat“ also nıcht 1ın den
Körpern Das ındert ıh aber nıcht, konstatieren, dafß be1 der „Verkalchung der
unvollkommenen Metalle“ „das brennliche Wesen VO Feuer verzehrt“ werde also
wıeder das „brennliche Wesen“ iın den Körpern Es sıeht AaUs, als hätte Gabler,
verwirrt durch die Entwicklung der Chemie seıt 17/74, eben durch dıe Entdeckung
Priestleys und Scheeles, erst jetzt seıne Theorie aAaus den widersprüchlichsten Ele-
mentien NEeUu gebildet, während seın Schüler Sailer 1774 noch dıe alte, unverfälschte
Theorie Boyles bzw. Grammatıcıs VO Gabler, vielleicht auch VO:!  3 seiınem Lehrer
iın Chemie Rousseau *, übernommen hatte. Es hätte nıcht dieser Eın-
stellung gepaßt, wenn 1U  3 Saıler trotzdem 1ın allem und jedem, nıcht mehr
weıter wußte, seıne Zuflucht den „qualitates occultae“ IN hätte, VOT
allem ZzZu unbekannten, eshalb wütender ın Schutz SCHOMMIMCNCIN Phlo-
Z1ston, der „Feuermaterıe“ 1n den Körpern Obwohl ıhm die Funktion der Luft beıim
Verbrennungsvorgang unbekannt WAal, oriff Saıiler doch nıcht dieser einfachen,
allenthalben benützten“ Erklärung; selten wiıich auf unbestimmte Wendungen
AaUus w1e „eIn unzeıtıges und saftıges Wesen“ (12) oder „dıe Kraft, welche überhaupt
die Nässe der WAarmen Luft in sıch hat“ (15) Vom „brennlichen Wesen“, Ww1e be1
Gabler, oder WwI1e dort VO „dem erdhaften Wesenc 33 ST bei Sailer jedenfalls nıcht die
Rede Dıie ähe den qualıitates occultae, den verborgenen Eıgenschaften der

28 Heıinric Lange, Geschichte der Grundlagen der Physik R Freiburg Br. München
1954

Zum Folgenden Gabler, Naturlehre 241, 246, 248, 284, 289, 291
Zur Entdeckung des Sauerstotfts durch Joseph Priestley 1774, dem sıch K.W. Scheele

1773 bereits vorangegangen WAal, hne ber sotort ekannt werden, Paul Walden, hro-
nologische Übersichtstabelle ZU!r Geschichte der Chemaiuie, Berlin-Göttingen-Heıidelberg 1952,
21 {f.; Ernst VO Meyer, Geschichte der Chemie, Leipzig *1905, 116 f, James Rıddick Parting-
CON, Hıstory of Chemıistry 3) 1970 Neudruck der Ausgabe 615 Zur Reaktion
ın Bayern Kraus, Forschung 213

51 Rousseau lehnte das Phlogiston ab; vgl Guünter Kalliınich, Das Vermächtnis Georg Lud-
wıg Claudius Rousseaus die Pharmazıie. Zweihundert Jahre Pharmazıe der Universıität
Inä0Istadt-Landshut-München (05| 960, Frankfurt 1960, 182, 188

Zum Phlogiston ın der Physik und Chemie des Jahrhunderts, VOT allem ın Bayern
Kraus, Forschung 195 213 ff., 243 $
33 Gabler, Naturlehre 284, E, 577
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ınge 1ST treiliıch auch be1 ıhm noch SPUrCIL, ohne dafß INnan jedoch damıt schon
die Exıstenz VO  - Relikten alchimistischer Vorstellungen verbinden sollte Wenn NC
solche Vermutung statthaft SC1M sollte hätte die Abhandlung Saıilers anders 4auUuS$S-
sehen INUSSCI Von der Verwandlungsfähigkeit der ınge ineiınander 1ST über-
haupt nırgends die Rede: nıcht die geringste Andeutung, könnten beı dem geschil-
derten Sachverhalt ırgendwelche unerklärlıchen ınge Spiel SC1HMH, 1ST finden,
die Sprache Saıilers 1ST durchaus ratıonal Wıe Dıktion hätte auch ausftallen kön-
NECI, Ma INa Abhandlungen der Münchner Akademie 1770 ersehen, die
Rede 1ST VO „Farbwesen den Hölzern das phlogistische Wesen eschwo-
ren wiırd, „das phlogistische Wesen aus der Luft“ oder „das COTTOS1IVE tressende
Wesen“”, oder I1a Abhandlung VO 1786 klar lesen kann: „‚Durch Salz
und oder durch C111l seiıtenhaftes Wesen, sınd also ı Erdgewächsen und Thieren
Wasser un:! Erde mıteinander vereıinıg@t; weıl Wasser das ‘9 dıe Erde das letzte,
un:! Salz und zwıischen diesen das mıittlere Edukt ı1sSt  “ WDas 1ST die Sprache der
Alchimie: alle wichtigen Begriffe sınd hier tinden Eın wahres salsum u-
riale '  I1  I1 wahren lebendigen Mercuriıum „C1M vergrößertes Leben des ersten
Wesens der Körper, oder des Brennbaren „dus dem Untern Y „dus dem Obern
Schließlich fehlt auch die Zahlenmystik nıcht der Vertasser fragt, „WIC InNnan die
Zahl als die vollkommenste, nıcht arıthmetischen, sondern chemischen
Betrachtung CI WEISCH könnte?“

Alchimie lag Saıuler, das darf InNnan dieser Gegenüberstellung entnehmen, meilen-
tern Aus dieser trüben Quelle bezog SC1MH Wıssen nıcht Leider Zitiert
Autoritäten bıs auf 1nNe Ausnahme überhaupt nıcht, ine Unsıtte Saılers, die also
nıcht erst spater, als bereıits berühmt WAal, sondern schon bei sC1INeETr Erstlingsarbeit

konstatieren ı1St.’ Die Ausnahme ı1ST Boerhaave, der große nıederländische ÄArzt,
dıe beherrschende Autorität der ersten Hältte des 18 Jahrhunderts. Einmal
Saıler sıch mMIit ıhm auseiınander (10) wobe!i lediglıch Begriff geht der

oder benannt werden könnte, C1M andermal Zitiert ıhn für 1NeC Belang-
losıgkeit POS1ULV (16) Das Lehrbuch Boerhaaves War Ingolstadt vorgeschrieben,

34 Vgl diesem Begriff Kraus, Forschung 206
35 Vgl dagegen Hans Gra(ßßl, Autbruch ZuUur Romantık. Bayerns Beıtrag Zur deutschen

Geistesgeschichte 51785, München 1968, 346 „Mıt Lavater un! Saıler sıegieEN die bıs dahın
zurückgedrängten, verborgenen Tendenzen rosenkreuzerischer Mystık und Alchimie C£ Vgl
uch Gra{fßl Autbruch 327 VO Freundeskreıs, dem Sailer angehörte, Sagl „C1M sehr
ansehnlicher pletistisch theosophischer, alchimistischer Freundeskreis Gleichzeıitig stellt
ebd test, da Saıler „nıcht EINSEILNES chulen eingereiht werden“ könne der da{fß „nıcht
CINSECINS  36 wr auf das Rosenkreuzertum der auf Saınt-Martın festgelegt werden“ dürte

° Kraus, Forschung 155, 209 f., 208 Anm. 358 Dıie Bedeutung des Phlogiston ı Rahmen
der qualıtates occultae Mag folgendes Zıtat beleuchten: „Vielleicht 1ST dem abgängigen,
gegenWwartıgen, der durch dıe Mischung hinzukommenden Phlogiston der anderen den
mineralischen Geıistern, der Hölzern steckenden och unbekannten Dıngen die Ursache
suchen“ ebd 209, Anm 360)

Vgl Gerhard Fischer, Johann Michael Saıiler und Friedrich Heinrich Jacobi, Freiburg 1. Br.
1955, VII£., festgestellt wird, da{fß „auf Saıler Eintlüsse wiırksamT, die überhaupt nıcht
mehr testzustellen sınd weıl Sailer S1C unbewußt übernahm da{fß selten Vertasser der
Werke Nannte, und das be1 außerordentlichen Belesenheit Vgl uch den Beıtrag VO
Gerhard Immler dieser Festschrift Dort mußten ebenfalls dıe für Saıler mafßgebenden
Autoritiäten erschlossen werden

Heınz Goerke, Dıie Medizinıische Fakultät VO: 1477 bıs Zur Gegenwart, Laetitıa
Boehm/Johannes Spör]| Dıie Ludwig Maxımıilians Universıität ıhren Fakultäten Berlin
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auf ıhn tutzten sıch also auch Saılers Lehrer Gabler und Rousseau, jener Lehrer 1ın
Physik, dieser ın Chemie.” ber die Auffassung Rousseaus den Problemen der
eıt 1st wen1g bekannt, da außer eiınem Werke über Mıneralogıe nıchts publızıert
hat

Beide mıiıt iıhrem Schüler aufßerst zufrieden, obgleich doch ernsthafte metho-
dische Mängel und außerordentliche Kenntnislücken testzustellen sınd. Nıcht die
Methode der Naturwissenschaftt, Beobachtungen, Erfahrungen, Experimente,
Aufstieg des Gedankens VO FEinzelnen ZUuU Allgemeınen, sondern die Methode der
Philosophıie, Reflexion, Dıstinctionen, Definitionen, insgesamt die Methode der
Deduktion, der Gang VO' Allgemeinen Zu Besonderen, Walr die Methode Saılers.
Es handelte sıch also ıne literarısche Methode, die scholastische Methode
schlechthin; AUS der Lıiteratur wurden die Beobachtungen eENINOMMEN, über dıe
InNnan reflektierte, nıcht aus der Natur. Das 1St verständlich durch die Entstehungs-
geschichte des Physikunterrichts 1n Ingolstadt. ach den großen Physıkern und
Mathematıkern des und beginnenden 18. Jahrhunderts, Christoph Scheiner und
Nıcasıus Grammatıcı, setzte sıch 1n Ingolstadt wıeder die Alleinherrschaft der
perıpatetischen Philosophie durch, und als 1750 mıt Berthold Hauser un Josef
Mangold das Interesse den Ergebnissen der Naturwissenschatt wıeder mächtig 1n
den Vordergrund Lral, ging be1 dem tatsächlich erfolgten Einbau dieser Ergebnisse
ın die philosophischen Lehrgebäude Hausers und Man olds eben Phiılosophıe,

ber auch be1 zahlreichenWelterklärung, nıcht Beherrschung der Natur.*
anderen Gelehrten die methodischen Voraussetzungen kaum anders,” S:
iın der Medizin, ” INan wenıgsten würde, w1ıe denn nıcht -
letzt aus diesem rund Medizın, Botanık und Chemıie ın Bayern 1770 aufßer-
ordentlich schlecht stand.” uch VO den Untersuchungen ZuUur Landwirtschaft und
Landeskultur 1M allgemeinen die also auch die Dissertation Saılers rech-
NCN 1st die VO den ersten Jahrzehnten selıt der Gründung der Akademıe der
Wiıssenschaften, selt 1759, zunächst stärksten gefördert wurden, entspricht nıcht
iıne den wiıssenschaftlichen Anforderungen, Ww1ıe s1e z 1761 be1 G. Wallerius
(Agriculturae fundamenta chemica) entwickelt wurden.““ Der Normaltall WAar auch
1er das Vorherrschen der praktıschen Erfahrung, Versuche werden ohne wI1ssen-
schaftlıche, chemisch-physikalische Vorkenntnisse angestellt. Selbst die Preıs-
frage der Bayerischen Akademie VO 1760, be1 der danach gefragt wurde, W as die

1972; 204; vgl uch Kallınıch, DDas Vermächtnis Rousseaus dıe Pharmazıe,
ermann Boerhaave (1668-1 738), Elementa Chymıiae, de., deutsch Halberstadt 21734
Gabler nın ıh: 1n der einleıtenden Literaturempfehlung.

Schiel, Saıler Z 44, 46; Seıte 51 bringt den Wortlaut VO Zeugnissen Gablers und
Rousseaus für 1774 Gabler, tür Physıik: „inter primus V1X NOn emınens“, für Chemie:
„Dilıgentia ın frequentando: Constantıssıma. Progressus: Insıgnıs.” Zu seınen Lehrern uch
Schwaiger, Der Junge Saijler 45 b7zw. Schwaiger, Kirchenvater 15 Zu Rousseau uch Anm. 31!

40 Josef Mangold, Philosophia rationalıs experimentalıs, Ingolstadt 1755 und Berth
Hauser, Elementa phılosophıae ad ratıonem eit experlientiae ductum conscrıpta, Augsburg
Bde. 6—1 762 Vgl Spindler, andbuc der bayerischen Geschichte 27 E99, O1

Kraus, Forschung 19 f 9 bes Anm. Haller Wolff)
472 Kraus, Forschung 192, 208
43 Kraus, Forschung 190 ff., 136 {f., 141 H. 190 B 195 ff., 205 $

Vgl Frauendorter, Ideengeschichte 156 Zu den Abhandlungen der Münchner Akademıie
AUusS diesem Themenbereich Kraus, Forschung 151—-160
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Pflanzen selbst „ Zubereitung ıhres Nahrungssaftes“ beitragen un:! für die ausSs-
drücklich „chymische Versuche“ verlangt 11, wırd VO keinem geringeren als
dem berühmten Kameralısten VO: Justı, VO dem auch drei Bände „Chy-
mischer Schritten“ (1760/61) stammen, ohne solche Versuche, aber auch ohne
Kenntnıis der wichtigsten botanıschen Lıiteratur behandelt, Waärme und Licht vergafß

völlig.”
Mıt der Feststellung freilich, da{fß® Saıilers Erstlingsschrift gegenüber anderen Ar-

beıten der Epoche ökonomischen Themen nıcht ungewöhnlıch abfällt, 1st aber
keineswegs DEeSaAZT, da{fß Inan auch Saıler die bayerischen Naturtorscher dieser
Jahrzehnte rechnen darf, 1n denen sıch, nach dem Abbrechen der Hochblüte VOI der
Mıtte des 17. Jahrhunderts, wıeder eın Aufschwung abzuzeichnen begann.
Saıler selbst, Sagl se1ın Landsberger Mıtnovıze, der spatere Begründer des wI1ssen-
schafttlichen Forstwesens 1ın Bayern, Anton Daetzl,; würde „sıcher für seınen ersten

46Versuch eınen andern Stoftf gewählt haben un! 1St 1ın der Tat nıe wıeder auf ıne
naturwissenschaftliche Thematiık zurückgekommen. Seıin Buch VO 1/84 „Übe dıe
Wasserflut in unserem Deutschland“ schrieb CI, der Untertitel, AL Ehre der
Fürsehung und der Wahrheıit“; auch 1n dem Kapıtel, 1n „Vernunftgemäßer Be-
trachtung“ dıe natürlichen Ursachen der damalıgen Katastrophe erortert (32 tehlt
jeder naturwissenschaftliche Eınschlag. Ihn interessıierte allein der seelsorgliche
Aspekt.”

In den Bereich der Naturwissenschaft 1m weıtesten Sınn gehört dıe Arbeıit Saılers
VO  - 1//74 allerdings doch Läßt S1e sıch deshalb auch, eın etzter Fragenkomplex,
als phiılosophische Studıie 1m Sınn seiıner eıt bereıits der Aufklärung zuordnen? Dıie
Antwort ware pOSIt1V, wenn InNnan zeıgen könnte, w1e ELTW beim Lehrer aılers iın
Theologie, Benedikt Stattler, ab 1//74 also, da{ß sıch VO der Gedankenwelt, VOT
allem VO  - der Art Christian Woltts philosophieren beeinflussen ließ 4# uch ın
der Naturwissenschaft geht Stattler nach der Methode Wolffs VO  —$ ach alteren
Vorbildern 1in Bayern gehörte dazu Eusebius Amort Aus Polling  497  9 1n Ingolstadt,
w1e schon erwähnt, Mangold und Hauser tafßte iın seiınem achtbändigen Werk
„Philosophıa Methodo Scıentius Propria explanata“ (1770/72) dıe naturwissenschaft-
lıchen Kenntnisse der eıt IN  ‚ entwickelte s1e aber, 1m Gegensatz Amort
oder seiınen Ingolstädter Vorgängern, 1n mathematischer Demonstratıiıon nach Woltftt.
Auch 1n eıner Preisschrift für die Münchner Akademıiıe 770/75 zeıgt sıch seıne
Abhängigkeit VO Woltff, Jjetzt 1m naturwiıssenschaftlichen Bereıich. Es geht hıer
dıe Ermittlung der „Kräfte“, welche die öhe des Wasserspiegels 1n einem Jas
bestimmen. Bestechend 1sSt dabei die Klarheit un: systematische Demonstration der
Grundlagen, die strenge Logik 1n der Gedankenentwicklung, doch einen
Forschungssatz tindet Stattler nıcht, weıl ıhm als Generalursache die Gravıtation

Johann Heıinriıch Gottlob VO: Justı, Abhandlung über die öconomische Preisfrage: Was
tragen die Pflanzen selbst Zur Zubereitung ıhres Nahrungssaftes bey, und W as 1st bey ıhrem
ungleichen Wachstum der Verschiedenheit des Erdreiches zuzuschreiben? Lassen sıch die VOI -
schıedene (suüte desselben, und bey schlechtem Erdreich die mangelnden Stücke, besonders 1n
Absıcht auf den Ackerbau, durch chymische Versuche auf eine rauchbare Art bestimmen? in:

Churbaier. LV, München 1767), 55—96; vgl dazu Kraus, Forschung 133, 154;
st1ı selbst ebı 58 1t.
Schiel, Saıiler 2! 5 9 Daetz| Kraus, Forschung4/ Vgl dazu auch Schwaiger, Der Junge Sailer 55 bzw. Schwaiger, Kıiırchenvater zn

48 Schwaiger, Der Junge Saıiler _ 60 f 69 1t.
Vgl Spindler, andDuc A 798
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genugt und sıch zutrieden 21Dt, als dıe Lösungselemente hinreichend definiert
glaubt.” Das 1st die Methode Woltffs, die nıcht wesentliıch verschieden 1st VO  5 Je-
LICT der Scholastıik. Albrecht Haller hatte das logisch-deduzierende Vertahren Wolffs
eiınma| einen „Irrtum“ ZCNANNT, „auf rund dessen INanl sıch AUS Worten abzuleiten
geLraut, W as einZ1g und allein die Erfahrung erweısen kann“.” Anklänge diese
Methode, die vorwıegend deduktiv arbeitet, tinden sıch, w1ıe gezeıigt wurde, auch bei
Saıler; da{fß Philosophie ın Ingolstadt selıt 1773 dem Studienbeginn Saılers, „1N Streng
szientivistischer Methode“ nach Stattler gelesen wurde, berichtet se1ın Kommiulıtone
Daetz152 Damıt 1St wenıgstens eın gew1sser Einflufß Wolttschen Denkens auch auf
Saıiler anzunehmen, Woltt selbst dagegen dürfte kaum gekannt haben;: dieser be-
safß eın weıt umfangreıicheres Wıssen über die Natur, als der allergrößte Teıl seıner
Nachbeter.”

Matthias Gabler gehörte nıcht ihnen. Be1 seıiner Empfehlung lesenswerter
Bücher, iın der Eınleitung seıner „Naturlehre“, tehlt Woltf, eiınmal wırd CI} -
viel ıch sehe, als naturwissenschafrtliche Autorität zıtiert, aber 1Ur mıit einem recht
periıpheren Werk.®“ Dıie Philosophıe Woltts WAar Gabler ottenbar tremd, 1mM Vorwort,

sıch eın Anklang hätte tinden mussen, bleibt stehen be1 den allgemeinen Be-
kenntnissen ZUTr naturwiıssenschaftlichen Methode, w1ıe S1e selit langem als Methode
ewtOons propagıert wurde.” Man kann also mıiıt Sicherheit ausschliefßen, dafß Gabler
Wolftfianer WAal, WwW1e Stattler. Er W alr freilich auch keın Naturtorscher Ww1e se1ın Kollege

Johann Heltenzrieder, den Saıiler se1ıne Lehrer rechnet. Helfenzrieder Wlr
eın praktisch-technischer Naturforscher, der zahlreiche Maschinen und pparate
konstruiert hatte und Mitglıed der Bayerischen Akademie der Wiıssenschaften war

W as Gabler vergebens anstrebte.” Seine Wiıedergabe der Ergebnisse der NAatLur-
wiıssenschaftlichen Forschungen iın Europa iın seiner „Naturlehre“ macht den Fın-
druck tleißiger Lektüre, aber ohne tieferes Verständnis für die Probleme der Zeıt, die
beschriebenen Experimente sınd ausnahmslos der Lıteratur inommen Dıie wen1-
SCHL, die Gabler, ach Anweısung lıterarıscher Autoritäten, selbst VOTSCHOMMEN
haben scheint, dienen reinen Unterrichtszwecken, der Demonstration bereıts
bekannter Reaktionen, eigene Forschungszwecke verfolgte Gabler nıcht. Er referiert

50 Vgl Kraus, Forschung 2272
51 Zıt. be1 Hans Matthias Wollff, Dıie Weltanschauung der deutschen Aufklärung 1n gC-

schichtlicher Entwicklung, Bern-Münster 1949, 154
chıiel, Sailer 2) 45
Zu seınen „Vernünftigen Gedanken VO den Wirkungen der Natur“ (1723) vgl Kraus,

Forschung 134 1t.
Christian Wo. Abhandlung VO dem Aufsteigen der Dünste und Dämptfte, Halle 1//74

(zıt. Gabler, Naturlehre 51 1)
Vgl Anm. Gabler erwähnt Newton un! seıne Abhandlung VO Hypothesen ın der

Eıinleitung,
Zu Heltenzrieder (1724-1 803) Kraus, Forschung 68, 165

5 / Ludwig Hammermayer, Dıie Beziehungen zwiıischen der Universıiutät Ingolstadt und der
bayerischen Akademıie der Wıssenschaftt ın München (1759—-1800), 1N; Samme)lblatt des Hıst.
Ver. Ingolstadt 81 (1972) 102 Hammermayer glaubt, dafß CS die Stellungnahme Gablers tür
den Exorzisten Gafßner War (gegen den sıch die Akademıe öttenrtlich erklärt atte), welche ın
München Bedenken erregt hatte, nıcht seiıne wıssenschaftlichen Kenntnisse. Zu Gafßner WI1e
Zzu Gutachten Stadlers, Gablers U, VO 1775 uch Gra(ßßl, Romantık 151 . 151 tf.; Kraus,
Forschung 144
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NUL, oberflächlich, bısweilen aufreizend pedantisch,” aber dıe wahrhaftt philosophıi-
sche rage nach der „innerliıchen Natur“ der Dınge, „wodurch 11a die hınläng-
lıchen Ursachen VO ıhren Eıgenschaften, und allen Anderungen ersieht“, die in
der Eıinleitung anführt, hat sıch 1ın Wirklichkeit selbst nıe gestellt. Wıe sollten dann
seıne Schüler VO denen nıcht eın einzıger als Naturtorscher ekannt wurde ıne
andere Eınstellung dieser Wıssenschaft haben? Wenn also wenıgstens jener rad
VO  ; Aufklärung, der sıch 1ın intens1ıver Wiıssenschaftspiflege erschöpft”, bei Gabler
und seiınen Schülern gesucht wird, sucht INa  - ‚WarTr nıcht vergebens, aber 1ın die
Tiete ng das alles nıcht. och wenıger wiırd INan eın allgemeines Bekenntnis ZUuUr

Aufklärung, die Betonung eıgener aufgeklärter Haltung suchen dürtfen, Ww1e bei
vielen gelehrten Mönchen diıeser eıt. uch keines der Schlagworte wiırd aufgenom-
INCIL, die ZU Repertoire der Epoche gehörten. FEinmal liest INnan ZWal, dem

Ck 6!  .Verzeichnis der Vorzüge, welche die „Nutzbarkeıt der Naturlehre ausmachen
„den Aberglauben verfolgen“. Es schliefßt sıch jedoch sofort die gemeınte Gedan-
kenverbindung „kındiısche Furcht VOL Gespenstern und Lufterscheinungen“
das Walr schon Weısheıt der Antike, dergleichen lıest Inan be1 Lukrez, dem Dıchter,
der Epikur seiınen römiıschen Zeıtgenossen nahezubringen versucht.

Durch den allgemeinen Versuch Gablers, die „Naturlehre“ Zzu Hauptthema sel-
NeTr philosophischen Vorlesungen machen wobe! CI, 1m gleichen Raum, 1n
Bayern, bleiben, über die Versuche Amorts, Mangolds und Hausers, Scholastik
und moderne Naturwissenschaft versöhnen, weıt hinausgeht und dıe Natur-
wissenschaft bereıts als eigenständıge Wissenschaft behandelt, dann über das
Bemühen Stattlers, das 5System Wolffs auch tür diıe Naturwissenschaft 1ın Ingolstadt
verbindlich machen, INa durchaus die Bereitschaft der Schüler Gablers gefördert
worden se1n, sıch den Ideen erschließen. In dieser Phase seıiner Studien äfßt
sıch bei Sailer keinestalls mehr konstatieren; 1Ur einzelne Aspekte des Wolttschen
Systems annn INnan be1 Sailer nachweiısen. rst mıiıt seinem Theologiestudıum bei
Benedikt Stattler schien Saıler ıne NeEUEC Rıchtung seınes Biıldungsweges einge-
schlagen haben.“” ber auch diese Rıchtung kann nıcht schlechterdings auf die
Aufklärung zuführen, noch nıcht einmal 1m Sinne Woltft£-Stattlers. Wer mıt 22 Jahren
noch nıcht radıkal iSt, wird auch 1ın spateren Jahren nıcht mehr.

Aus Albert Portmann- Tinguely (Hrsg.), Kıirche, Staat un!| katholische Wissenschaft 1n der
euzeıt. Paderborn 1988, 191—-208

58 uch Saıiler scheint diesen Eindruck gehabt haben An seınen Freund Johann Baptıst
Ruoesch chrieb 1786 „Der Gabler ware eın braver Mann, WenNnn 1Ur nıcht plan-

mäßig ware, 1mM allerbesten 1nnn des Wortes Schiel, Saıler E 29)
Vgl Horst Möller, Vernunft und Krıtik, Deutsche Aufklärung 1mM und 18 Jahrhundert,

1986, 110 tf.; Jürgen Voll, Zur deutschen Aufklärungsdiskussion 1mM spaten Jahrhundert, 11
Innsbrucker Hıstor. Studien 778 (1985), 272 .

Gabler, Naturlehre 111
61 Schwaiger, Der Junge Saıiler f7 60 f, 69 1t.

151



allers Auseinandersetzung
mıt der Aufklärung 1mM Spiegel seıner

„Vernunftlehre für Menschen, W1e€e sS1e sınd  CC
VO:  -

Matthıas Frıtsch

Im umfangreıichen Werk Johann Miıchael Sailers nımmt die „Vernunftlehre für
Menschen, Ww1ıe s1e sind“' eiınen besonderen Platz eın, 1st sS1e doch als Vernunttlehre,
d.h als Logık, das einz1ıge Hauptwerk Saılers, das prıma tacıe dem Bereich der
Philosophie zuzuordnen st, während alle anderen größeren Werke Saıilers ıne
Beziehung ZuUur Theologie aufweisen.“ Wohl daher bezeichnet s1e 3 auch eorg
Schwaiger als Sailers „philosophisches Hauptwerk“”.

Saılers Vernunftlehre“ als praktische Logik miıt spirıtueller Funktion
Be1 näiäherem Hınsehen ergeben sıch allerdings Zweıtel eıner derartigen Cha-

rakterisierung des Werkes. So versteht INnan 1n der Aufklärung dem Terminus
„Vernunftlehre“ iıne tradıtionelle Logık VO  - Begrıiff, Urteil und Schlufß, die VCI-
tuell ıne theoretische und praktische Methodenlehre erweıtert seın konnte.“
aılers Vernunftlehre hingegen 1St gleichermaßen wenıger und mehr als ıne derartig
erweıterte Logık. Dıie Lehre VO:  - Begriff, Urteil und Schlufß als den Hauptgegen-

Johann Michael Saıler, Vernuntftlehre für Menschen, w1e S1ıeE sınd. Nach den Bedürfnissen
uUuNnserer Zeıt, Bde., München 1785 Die zweıte, überarbeitete Auflage erschıen dem
Tıtel „Vernunftlehre tür Menschen Ww1ıe S1ie sınd, Anleitung ZUr Erkenntniß und Liebe der
Wahrheıit“, Bde., Frankfurt und Leipzıg 1796 Unter diesem Tıtel wurde das Werk uch 1in dıe
VO  —; Joseph Wıdmer besorgte Gesamtausgabe (Sulzbach 1830 aufgenommen. Als Sıglen WCI-
den verwendet: V1} für die Ausgabe und VI* tür die zweıte Ausgabe, VL} für die eNTt-
sprechenden Bände der Gesamtausgabe. Römuische Zittern bezeichnen jeweıls den Band, aATra-
bısche die Seıte. Orthographie und Zeichensetzung Saılers werden beibehalten.

Dıies oilt uch für Saılers „Glückseligkeitslehre“, w1ıe schon der vollständige Tıtel zeıgt:
„Glückseligkeitslehre aAaus Vernunftgründen, mıiıt stieier Rücksicht auf das Christenthum. SA1«
nächst für seıne Schüler, und enn uch tür andere denkende Tugendfreunde“, Bde., München
1787 Im Untertitel der Gesamtausgabe wiırd die „Glückseligkeitslehre“ als „Christliche
Moralphilosophie“ bezeichnet. uch 1n der Sekundärliteratur wırd die „Glückseligkeitslehre“
als moraltheologisches Werk bezeichnet. Vgl ELW.: Georg Schwaiger, Johann Miıchael Saıler.
Der bayerische Kırchenvater, München-Zürich 1982, 3 > Barbara Jendrosch, Johann Michael
Sailers Lehre VO Gewiıssen, Regensburg 1971 (SGKMTI 19),

Vgl Schwaiger, Sailer
Vgl Gereon Wolters, Art. Vernunftlehre, 1: PhW I 9 525
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ständen zeitgenössischer Logık spielt 1n ıhr NUur ıne nebenrangıge Rolle”, auch
wissenschaftstheoretische Methodenlehre und logisch-ontologische Kategorienlehre
kommen 1n ıhr Ur Rande oder ar 1Ur ımplızıt VOT. Saılers Vernunftlehre 1St viel-
mehr ıne praktische Anleitung ZuU richtigen Vernunftgebrauch 1m weıtesten Sınne,
ZUr Praxıs des Denkens, Aaus christlicher Perspektive.“ Verstand und Vernunft auf
den Unterschied geht Saıler 1L1UT beiläufig eın sınd nıcht 1n Hınsıcht auf die tormal
richtige Gesetzmäfßßigkeıt des Denkens VO  - Belang, sondern iın ıhrem „vernünftigen“
Gebrauch. Schwerpunkt VO Sailers Interesse sınd nıcht die theoretischen Bedingun-
SCH der Möglichkeıit VO'  - Erkenntnıis. Vielmehr werden die praktischen Bedingungen
des Erkennens untersucht, durch den Aufweis VO praktiıschen Hındernissen des
Erkennens,zVO: Vorurteilen oder Leidenschaften, den Weg ZU!r Wahrheıit frei
machen eıner Wahrheıt, die für Saıiler 1mM christlichen Glauben besteht. Ziel der
„Vernunftlehre“ 1St C5, Verstand und Herz ZuUur FEinsıcht ın die Wahrheıit des Glaubens
und des Chrıstentums erziehen, nıcht aber ıne Einführung ın die ormale Logık

geben. Deshalb wendet sıch Sailer 1n diesem Werk nıcht hauptsächlich Stu-
denten, die ıhr philosophisches Studium absolvieren hatten, sondern 1ın esonde-
Iecr Weıse auch „Ungeübte“

So kann nıcht verwundern, wenn Saıilers Vernunftlehre noch stärker, als 1mM
18 Jahrhundert üblıch ISt, moralısch und psychologisch ausgerichtet 1Sst. Gerade der

Vgl uch Wılhelm Rısse, Dıie Logık der euzeıt. Band 40—1 /80, Stuttgart-Bad Cann-
1970, M Werner Schneiders, Aufklärung und Vorurteilskritik. Studien ZU!T Geschichte

der Vorurteıilstheorie, Stuttgart-Bad (CCannstatt 1983 (Forschungen und Materialıen ZU!T deut-
schen Aufklärung. Abteilung IL Monographien 2), 267 erklärt SaAl, da{fß Sailers Logıik „kaum
och mıit Logık bzw. Gnoseologie 1mM CHNSCICH Sınne tun hat.

Eıne Ühnlıche Konzeption eiıner Vernunttlehre allerdings nıcht ın eıner derartigen chriıst-
lıchen Ausrichtung findet sıch schon bei Christian Thomasıus. Vgl ders., Eıinleitung ZU!T

Vernuntftlehre, Halle 1691 (ND Hıldesheim ders., Ausübung der Vernunftlehre, Halle
1691 (ND Saıiler gibt allerdings keıinen Hınweıs, ob dıe Werke VO  - Thomasıus SCc-
kannt hat. Vgl ZU Thema uch Werner Schneiders, Praktische Logık, 1N Wolfgang Walter/
Ludwig Borinsk:i (Hg.), Logık 1mM Zeitalter der Aufklärung. Studıen ZUX Vernunfttlehre VO

ermann Samuel Reımarus, Göttingen 1980 (Veröffentlichung der Joachım Jungius-Gesell-
schaft der Wissenschaften Hamburg 38)

In den ersien beiden Auflagen WIr| d dieser Unterschied NUuUr passant erwähnt. Vgl ELW
dıe kurze Anmerkung azu ın VIE* I) 209 ISt ın der drıtten Auflage geht Saıiler auf dıe er-
schiedlichen Bedeutungen der ermi1nı „Vernunft“ und „Verstand“ bzw „ratıo“ und „intellec-
tus  bar eın und krıitisiert 1n Anlehnung Friedrich Schlegel dıe seıt ant ın der deutschen
Phılosophıe herrschende „babylonische Sprachverwirrung“, die „mıit diesen beiden Wortenständen zeitgenössischer Logik spielt in ihr nur eine nebenrangige Rolle®, auch  wissenschaftstheoretische Methodenlehre und logisch-ontologische Kategorienlehre  kommen in ihr nur am Rande oder gar nur implizit vor. Sailers Vernunftlehre ist viel-  mehr eine praktische Anleitung zum richtigen Vernunftgebrauch im weitesten Sinne,  zur Praxis des Denkens, aus christlicher Perspektive.® Verstand und Vernunft — auf  den Unterschied geht Sailer nur beiläufig ein’ — sind nicht in Hinsicht auf die formal  richtige Gesetzmäßigkeit des Denkens von Belang, sondern in ihrem „vernünftigen“  Gebrauch. Schwerpunkt von Sailers Interesse sind nicht die theoretischen Bedingun-  gen der Möglichkeit von Erkenntnis. Vielmehr werden die praktischen Bedingungen  des Erkennens untersucht, um durch den Aufweis von praktischen Hindernissen des  Erkennens, etwa von Vorurteilen oder Leidenschaften, den Weg zur Wahrheit frei zu  machen — einer Wahrheit, die für Sailer im christlichen Glauben besteht. Ziel der  „Vernunftlehre“ ist es, Verstand und Herz zur Einsicht in die Wahrheit des Glaubens  und des Christentums zu erziehen, nicht aber eine Einführung in die formale Logik  zu geben. Deshalb wendert sich Sailer in diesem Werk nicht hauptsächlich an Stu-  denten, die ihr philosophisches Studium zu absolvieren hatten, sondern in besonde-  rer Weise auch an „Ungeübte“ *.  So kann es nicht verwundern, wenn Sailers Vernunftlehre noch stärker, als es im  18. Jahrhundert üblich ist, moralisch und psychologisch ausgerichtet ist.” Gerade der  > Vgl. auch Wilhelm Risse, Die Logik der Neuzeit. 2. Band: 1640-1780, Stuttgart-Bad Cann-  statt 1970, 377; Werner Schneiders, Aufklärung und Vorurteilskritik. Studien zur Geschichte  der Vorurteilstheorie, Stuttgart-Bad Cannstatt 1983 (Forschungen und Materialien zur deut-  schen Aufklärung. Abteilung II: Monographien 2), 267 erklärt gar, daß Sailers Logik „kaum  noch etwas mit Logik bzw. Gnoseologie im engeren Sinne zu tun“ hat.  © Eine ähnliche Konzeption einer Vernunftlehre - allerdings nicht in einer derartigen christ-  lichen Ausrichtung — findet sich schon bei Christian Thomasius. Vgl. ders., Einleitung zur  Vernunftlehre, Halle 1691 (ND Hildesheim 1968); ders., Ausübung der Vernunftlehre, Halle  1691 (ND 1968). Sailer gibt allerdings keinen Hinweis, ob er die Werke von Thomasius ge-  kannt hat. - Vgl. zum Thema auch Werner Schneiders, Praktische Logik, in: Wolfgang Walter/  Ludwig Borinski (Hg.), Logik im Zeitalter der Aufklärung. Studien zur Vernunftlehre von  Hermann Samuel Reimarus, Göttingen 1980 (Veröffentlichung der Joachim Jungius-Gesell-  schaft der Wissenschaften Hamburg 38).  7 In den ersten beiden Auflagen wird dieser Unterschied nur en passant erwähnt. Vgl. etwa  die kurze Anmerkung dazu in VL', I, 209. Erst in der dritten Auflage geht Sailer auf die unter-  schiedlichen Bedeutungen der Termini „Vernunft“ und „Verstand“ bzw. „ratio“ und „intellec-  tus“ ein und kritisiert in Anlehnung an Friedrich Schlegel die seit Kant in der deutschen  Philosophie herrschende „babylonische Sprachverwirrung“, die „mit diesen beiden Worten ...  eine seltsame Umkehrung getrieben“ hat. (VL*, I, 118.) Insofern bedürfen auch die Ausfüh-  rungen von Konrad Feiereis einer gewissen Korrektur. Vgl. Konrad Feiereis, Die Religions-  philosophie Sailers, in: Georg Schwaiger/Paul Mai (Hg.), Johann Michael Sailer und seine Zeit,  Regensburg 1982 (Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 16), 234 f.  ® Sailer, VL', I, Vorwort (unpaginiert). Allerdings setzt Sailer bei seinen Lesern eine höhere  Bildung voraus, wie die Verwendung lateinischer und griechischer Zitate zeigt. An einigen  Stellen ist pikanterweise sogar eine Vertrautheit mit der formalen Logik vonnöten, um Sailers  Ausführungen verstehen zu können. Vgl. etwa VL), I, 287, wo Sailer in der Überschrift auf die  Merkwörter der gültigen Modi der syllogistischen Figuren in der aristotelischen Logik (bar-  bara, celarent usw.) anspielt.  ? Vgl. Schneiders, Vorurteilskritik 267. Daher wird auch verständlich, warum Schwaiger  Sailers „Vernunftlehre“ nicht als Logik, sondern als „philosophische Ethik im Einklang mit  den Lehren des Christentums“ charakterisiert. Vgl. Schwaiger, Sailer 37.  153eıne seltsame Umkehrung getrieben“ hat. VEn 1, 118.) Insotern edürten uch die Austüh-
I: VO Konrad Feıiereis eiıner gewissen Korrektur. Vgl Konrad Feıereıs, Die Religions-
philosophie Saılers, 1N: Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Johann Michael Saıler und seine Zeıt,
Regensburg 1982 (Beıträge ZUur Geschichte des Bıstums Regensburg 16), 234

Saıler, VLn I, Vorwort (unpagınıert). Allerdings Saıler be1 seiınen Lesern ıne höhere
Bildung VvOraus, w1ıe die Verwendung lateinıscher un! griechischer Zıtate zeıgt. An einıgen
Stellen 1Sst pıkanterweıseo eıne Vertrautheit mi1t der tormalen Logık vonnoten, Saıilers
Ausführungen verstehen können. Vgl eLtwa VI: I) 287, Saıler ın der Überschrift aut die
Merkwörter der gyültıgen Modı der syllogistischen Fıguren ın der arıstotelischen Logik bar-
bara, celarent UuSW.) anspıelt.

Vgl Schneıiders, Vorurteilskritik 267 Daher wırd auch verständlıch, W alr u Schwaiger
Saıilers „Vernunftlehre“ nıcht als Logık, sondern als „philosophische Ethik 1m Eınklang Mi1t
den Lehren des Christentums“ charakterisiert. Vgl Schwaiger, Sailer
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Psychologie der Erkenntnis wıdmet Saıiler besondere Autmerksamkeit allerdingsnıcht wissenschaftlichen Gesichtspunkten, als Teilbereich der Psychologia
empLr1CA oder rationalıs, sondern als Miıttel Zu Zweck der Seelenführung. S1e hat

Wahrheit autmerksam machen.
die Funktion, auftf iındıviduelle Wıderstände die Anerkennung der christliıchen

Die hiıer autscheinende Tendenz, die wıssenschaftliche Ausrichtung des Werkes ın
den Hıntergrund drängen zugunsten einer pastoralen un: geistlichen Funktion,
1st generell ın Saıilers „Vernunftlehre“ testzustellen. Sıe zeıgt sıch auch deutlich ın
eiınem Vergleich der ersten beiden Auflagen der „Vernuntftlehre“.  « 10 So werden 1n der
zweıten Auflage die wıssenschaftlichen Elemente des Werkes stark gekürzt oder
fallen Sanz WCB, während die moralısch, paränetisch oder pädagogisch gefärbten
Passagen deutlich ausgebaut werden. Beispielsweise enttfällt ın der zweıten Auflagedie 1n der ersten Auflage dem BaNZCH Werk als Eınführung vorangestellte anthropo-logische Grundlegung, andere Teıle mıi1t wıssenschaftlicher Ausrichtung werden
stark gekürzt. Besonders deutlich 1st diese Tendenz beim zumındest dem Tıtel nach

eigentlichen IThema des Werkes testzustellen, bei der Behandlung der formalen
Logık: Wäiährend Sailer ın der ersten Auflage auf Seıten auf dıe Themen Syllo-
1stik, Analogie, Induktion und Reduktion VO Begriffen eingeht, werden iın der
zweıten Auflage diesen Themen noch N zehn Seıten zugestanden. ‘ Und inner-
halb dieser zehn Seıten welst Saıiler VOT allem auf dıe renzen der tormalen Logıikund der Syllogistik hın, dafß für Darstellung und Erläuterung ıhrer Methoden und
Ergebnisse gul W1e€e keıin Raum verbleibt. Stark ausgebaut werden 1m aNnzen Werk
hingegen die Momente, die dem Bereich der geistlichen Begleitung und Führungzugeordnet werden mussen: So erganzt Sailer3 seıne Ausführungen ZUr!r Urteıils-
kraft der Vernunft mıt einem ausführlichen Ziıtat aAaus dem Certamen spirıtuale des
ıtalıenischen Theatinermönchs OrenzZzo Scupoli ”“, mahnt ımmer wıeder Selbst-
erkenntnis und ZUr Prüfung des eigenen Verhaltens oder xibt pädagogische Hınweise
Zur Unterweısung iın den Tugenden.

Mıt dem Anliegen der geistlichen Führung vereinen 1st ın Saıilers ugen das
zweıte grofße Thema, das 1n seıiner „Vernunftlehre“ aufgreift, das apologetische
Moment. Saıler 11 die Wahrheit des Christentums verteidigen alle Angrıiffeseiner Zeıtgenossen. Dıieses apologetische Motiıv kann deshalb miıt seıiner
„Vernunftlehre“ verbinden, da als deren Leitmotiv die intellektuelle Redlichkeit
ZUr Wahrheit ansıeht: „»Dey aufmerksam, und meyn’s redlich mıiıt der Wahrheit.«
In diesem eintachen Grundgesetze lıegen alle Vorschriften, die unls auf dem Wege
Zur Wahrheıit Führer werden können. Alles, W as INnan bıs autf diese Stunde über

10 Die drıtte Auflage soll dabe; 1m Rahmen dieser Untersuchung keine Beachtung tınden, da
bei ıhr ZU einen nıcht entscheiden Ist, welchen Einflu4ß® der Herausgeber der Gesamt-ausgabe VO  3 Sailers Werken, Joseph Wıdmer, autf ıhre nochmalıge und grundlegende UÜber-
arbeıtung hat. Zum anderen 1st der zeıtlıche Abstand der dritten den ersten bei-
den Auflagen grofß, da s1e schon eiıner anderen Epoche angehört.11 Vgl Saıler, VIs. I‚ 280-—-287/, 320—391; VL“, L, 208—-219 Darüber hınaus gilt CS uch
berücksichtigen, dafß sıch das Format der Bände verkleinerte: Betrug bei der erstien Auflage
och 20 FA C: be1 der zweıten Auflage [1U!T noch f 10

12 Vgl Saıler, VLE I) 195 Dıieser Verweıs aut Scupolı zeıgt, da{fß Sailer ımmer noch 1n der
spirıtuellen Tradıtion des Jesuitenordens steht. Zur Bedeutung des ertamen spırıtuale SCU-
polıs ın der ıgnatıanıschen Spirıtualıität vgl Bartolomeo Mas, Art. Scupolı. Influence, 11 DSp
AIV, 47/9—482; Francesco Andreu, Art. Scupol:, Lorenzo, 1N AlL, 203
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Erforschung der Wahrheıt, Logık, Vernunftlehre, und w1e S1e alle heissen die V1 -

schiedenen Benennungen der nämlichen Sache, gESARLT, und nıcht pESaART hat, 1ST ın
diesem Ausspruche der unverdorbenen Vernuntft enthalten.  « 15 Bemüht INan sıch
redlich wahre Erkenntnis und 1st INa bereıt, die Wahrheit anzuerkennen unab-
hängıg VO persönlichen Vorlieben und Wünschen, dann 1sSt nach Sailer dıe Wahrheit
des Christentums offenkundig.

Daftfür sprechen nach Saıiler VOT allem we1l Gründe Zum eiınen betont Ww1e viele
andere zeitgenössısche Theologen ” die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der
Überlieferung der Evangelıen, die mıiıt rationalıstischer Argumentatıon eın extrin-
sezıstisch begründet 15 wobe!I zugleıch VO  — dem zeıtgenössıschen De1ıismus warnt. ®
Zum anderen stellt heraus, „dafß der Weisheit und Menschenfreundlichkeit
(sottes durchaus ANSCMECSSCH SCY, das Menschengeschlecht durch den Glauben

e 1ıne göttliche Offenbarung ZUr Selıgkeıit leiten In Anlehnung das
Offenbarungsverständnis Lessings betont Sailer dabe;j auch die Notwendigkeıt der
Offenbarung ZUr!r Erziehung des Menschengeschlechts, wobe!i die Erziehung
Wahrheıt, Tugend un! Seligkeit 1ın besonderer Weiıse herausstellt.'® Daher ann ın
seıner „Vernunftlehre“ auch den Glauben als vierte Erkenntnisquelle der Wahrheıit
neben Erfahrung, gesundem Menschenverstand und phılosophischer Vernuntft
antühren.

Dıie Vorurteilskritik Saılers
Dıie Anerkennung des Glaubens als Erkenntnisquelle aber VvOTraus, da{fß das

Erkenntnisvermögen und VOTLT allem der Wıille nıcht durch Leidenschaften oder
Vorurteıile getrübt werden.“ Daher 1sSt DUr konsequent, WEEINnNn sıch Sailer 1ın seiınem
Bemühen, iıne Vernunttlehre schaffen für „Menschen, Ww1e S1e sind“ und nach den
„Bedürfnissen uUuLlsceIer Z der Vorurteilskritik zuwendet. Damiıt greift Saıiler
‚WAar eın Anliegen der deutschen Aufklärung auf, 1st doch dıe 1ın mehreren Phasen
verlautende Vorurteilskritik geradezu eın Charakteristikum der deutschen Aut-
klärung“, doch ın der Spätphase der Aufklärung, also auch 1M Erscheinungsjahr VO
Sailers „Vernunftlehre“, hat das Interesse der Logık der Vorurteilstheorie schon

13 aıler, VEn I)
Vgl azu eLtwa Gerhard Heınz, 1vyınam christianae religi0n1s orıgınem probare. Unter-

suchung ZUT: Entstehung des tundamentaltheologischen Offenbarungstraktats der katholischen
Schulphilosophie, Maınz 1984 C315 25)3 Franz-Josef Nıemann, Jesus als Glaubensgrund 1ın der
Fundamentaltheologie der Neuzeıt. Zur Genealogie eınes Traktats, Innsbruck-Wien 1983 (IST
12? Vgl Saıler, VE I, 129—-155, 172

Vgl Saıler, VL’, I! 173176 7 war spricht Saıler VO: „Theismus“, meılnt ber eindeutig
den e1IsMuUS eLtwa Mendelssohns der der „Wolfenbütteler Fragmente“”. Dieser Sprach-
gebrauch findet sıch ber uch beı anderen zeıtgenössıschen Autoren, ELW. auch bei Sailers
Lehrer Benedikt Stattler.

17 Saıler, VE I’ 155
18 Vgl Saıler, VE} L, 156 Lessing enttaltet seın Offenbarungsmodell ın seıner chrift „Die

Erziehung des Menschengeschlechts“, Berlıin 1780
19 Vgl bes Sailer, VL I’ 129—-179
20 Vgl Saıler, VES L1, —8

So der Untertitel der ersten Auflage.272 Vgl Schneiders, Vorurteilskritik 84—97)2
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spürbar nachgelassen 23 So erklärt sıch Saıilers Interesse der Vorurteilskritik
sıcherlich mMi1tL SC1INECT VOT allem pastoralen Ausrichtung, hängt aber ohl auch damıt
INm:! da{fß die katholische Aufklärungsphilosophie der protestantischen auf
manchen Gebieten weIit hinterherläuft

Saıler die Vorurteilsproblematik hauptsächlich Fragen der praktıschen
Logik gewiıdmeten zweıten Band SC1HNCT Vernuntftlehre nach kurzen DDar-
stellung des Einflusses der Leidenschaften auf die Erkenntnis.” ıne eingehende
Würdigung seiNer Ausführungen würde hier WwWeItL führen, doch sollen
Überlegungen zumindest an  se dargestellt werden, da ihnen auch Saıilers
Stellung Zur Aufklärung sıchtbar wiırd.

Das Hauptgewicht VO Saıilers Erörterungen lıegt auf der Untersuchung einzelner
Vorurteile bzw Vorurteilstypen die einander IW gegenübergestellt WCI-
den b da{ß sıch jeweıls „die Wahrheit der Mitte“ */ ergıbt Dabei greift Saıler
CINISCH Punkten auf tradierte, ebentalls antıthetische Klassıtikationen der Vorurteile
zurück bringt aber auch andere Gegensatzpaare C111 die sıch aus der geistigen
Sıtuation SC1LILHCT eıt erklären.

Als ersies Gegensatzpaar Saıler die Vorurteıile der Kurzsichtigkeit und
der Weıtsichtigkeıit, orunfer die Unter- bzw. Überschätzung der menschlichen
Vernuntt versteht.“ Saıilers Kritik richtet sıch dabei zZzu Dogmatısmus,

Dabe!ı Saıler das Lamentieren über dieZU anderen Skeptizıismus
Begrenztheit des Verstandes zurück das ott 1L1UT auf Faulheit beruht oder VO: Emo-
LLONeN wırd und CINZ1S den Zweck hat 1Ne vernünftige Untersuchung

Dıie Ursache 1ST wohl darın suchen, dafß die Logık verstanden weıiten Sınne als
Vernunttlehre der Aufklärung iıhre Funktion als Erkenntnis und Wissenschattstheorie Zug

Zug verloren hatte uch estand der Vorurteilslehre eın wissenschaftstheoretisches
Interesse mehr Diese hatte ıhre Bedeutung Rahmen der Wiıssenschaftsbegründung C-
habt und WAarl, da keine anderen systematischen Unterbringungsmöglichkeiten gab dıe
Logik Cl  n und dort ann als intellektuelles Hıltsmuittel moralısch praktischen
Aufklärung verblieben Im Verlauf ıldete sıch aber CeiNeE relatıv eigenständıge Er-
kenntnistheorie heraus, während sıch das roblem der Vorurteilskritik Ul-
schen Problem wandelte Daher aäßt das erkenntnistheoretische bzw erkenntnispsychologı-
sche Interesse der Vorurteilsthematik stark ach un: damıt auch das Interesse der Logık
dieser Thematık. Vgl Schneıiders, Vorurteilskritik 267

* Dies gilt uch bei aNSCMESSCHNECN Beurteilung Saıilers berücksichtigen. Was ı
protestantischen Deutschland als veraltet und schon uberholt erscheinen mulßßste, galt ı atho-
ıschen 'eıl des Reiches als und tortschrittlich SO 1ST Sailer für den Bereich
katholischen Aufklärung durchaus VO großer Bedeutung, während Hınblick auf dıe
deutsche Aufklärung  aar  ar I eher C1iNeEC vernachlässıgende Größe ı1ISL.

25 Vgl Sailer, VL’, IL, „ .
26 Diese IW Anordnung un! Gegenüberstellung der einzelnen Vorurteile bzw.

'orurteıilsarten ı1ST durchaus tradıtionell. Vgl Schneıiders, Vorurteilskritik 268 Für die Auswahl
der behandelten Vorurteile und iıhre Zuordnung äflßt sıch hingegen keıin direktes Vorbild aus-
machen

Saıler, {1 ELW 18 25 und ötter Sailers Vorgehen 1er Arıstoteles
Vorgehensweise der Nıkomachischen Ethik“ analoger Weıse dıe Tugend als Mıtte
zwıischen ‚Wel Extremen bestimmt wiırd

28 Vgl Sailer, VL', IL, 1319
29 Dıie gleiche Frontstellung — WenNnn auch autf panz anderen Ebene beherrscht uch

die Erkenntnistheorie Kants.
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unterbinden. Jedoch dart INan nıcht ın die entgegeNgESELZLE Getahr der Weıtsichtig-
keit vertallen und die Vernunft ZU absoluten Rıichter über alles SeIzen, auch über
die Offenbarung (CGottes. Der richtige Weg lıegt vielmehr in der Mıtte und verlangt
gleichermafßen nüchternes Vertrauen wI1e Mifstrauen 1mM Hınblick auftf dıe Vernunft,
die aber auch als eingeschränkte Vernunft göttliches Geschenk 1st und 1m Sınne des
Gleichnisses VO anverirauten eld (Lk 19, 11—27 gebraucht werden soll.”

Als nächstes aar behandelt Sailer dıe Vorurteile des allgemeinen Beıtalls und des
allgemeınen Widerspruchs, auch Vorurteıil der enge oder Vorurteil der Wenigen
ZeENANNL, woruntftfer das Vertrauen oder Mißtrauen 1m Hınblick auf die öffentliche
Meınung versteht.” WwWar wırd Wahrheit keinestalls ımmer allgemeın anerkannt,
doch kann sıch 1m allgemeinen, ungeteilten Beitfall ELW.: zZzu Werk eınes Schritt-
stellers*”* nach Saıler der allgemeine Menschenverstand Wort melden, der Ja als
Erkenntnisquelle anzusehen 1st un! Zustimmung verdient.” Demgegenüber tführt

34der „Geschmack Sıngularıtät 1Ur einem umfassenden und prinzıpiellen
Wiıderspruchsgeıist, der letztendlich „Sünde die Rechte der Vernunft und
Wahrheit“ 35 1St. Das klügste Verhalten 1st daher, das, W as alle für wahr halten, auf das
BENAUECSLE prüfen.

Ebensowenig wI1ıe die Zahl der Anhänger eıner Meınung annn Alter oder Neuheiıit
eın Kriteriıum der Wahrheit se1in.  J Das Vorurteil für das Alte, die Anhänglıchkeıit

das Alte verg1ßt nach Saıler, da{fß auch das Ite einmal IICU WAaäl, un tührt 1Ur

Trägheıt, Mittelmäßigkeit und „Verfolgungsgeist auch die schonendsten
Verbesserer“ ”. Ebenso gefährlich 1st das Vorurteil tür das Neue, einz1g weıl NEeEUu
1st. „Man ll Orıginal SCYN, und wırd eın Vertheidiger der alten Falschheit.
Man wıll Selbstdenker SCYH, und wırd elender Selbstbetrüger.“ 38 uch ın diesem
Fall liegt die Wahrheit iın der Mıtte.

Im Hınblick auf Saıler Stellung Zur Aufklärung 1st das nächste Gegensatzpaar VO
besonderer Bedeutung, das Vorurteilspaar der graucn Haare un! der trühen Weı1s-
heit.  39 Unter dieser Chitffre wırd nämlıch Aaus der Perspektive der Vorurteıilskritik die
grundsätzliche Problematik der Aufklärung behandelt, iınsbesondere das Verhältnis

Vgl Saıler, V IL,
Vgl Saıler, VE IL, 19—-26

32 Dabei differenziert Saıler allerdings nach dem jeweiligen Thema des Werkes: Be1 eiıner
Materıe, die VO Religion, Polıitik der Ethik unabhängiıg 1st wıe LWa Mathematık, Physikder ın eingeschränktem Maße uch Philologie, 1St der allgemeine Beitall eın geeıgnetes Krıte-
rum, den Wert der Schritt beurteılen. Im Bereich VO Relıgion, Ethik und schöner Lıteratur
dagegen können wiıdersprüchliche Urteile ber eın Werk nıcht VO:  - hereıin als Beweıs tür
seıne Wertlosigkeit angesehen werden. Vgl Saıler, VE} 1L, 20

33 Vgl azu Saıler, VL’, n 180—-207/.
Saıler, VL/, IL,

35 Saıler, VL} IL,
Vgl Saıler, VL 2734

5/ Saıler, VE IL, 28 Hıer blickt Saıiıler ohl aut eigene Erfahrungen zurück, wWenn AUS-
tührt „Wehe besonders dem Theologen, der uch mıiıt Grunde VO den Meynungen seiner
Kollegen 1abweicht. Sıe werden seıne Person verfolgen, damıt sıe iıhre Meynung vertheidigen.Un sıe werden 4aUus dem Schulstreit eiıne Glaubensangelegenheit machen, dıe Gegen-
IMNCYNUNS als gefährlich un! heterodox brandmarken können.“ (Saıler, VL 1L, 28; Herv. 1m
Orıg.)3 Saıler, VL IL,

39 Vgl Saıler, VL} IL, 34—41
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VO Aufklärung Tradıtion bzw. Autorität.” Das Vorurteil der Taucn Haare,
dem Saıiler auch das Vorurteil ZUugunsten der Ahnen zählt, A1St 1Ns der mächtigsten
Hındernisse 1in Verbesserungen, Reformatıionen, dıe 1NSs Grofße lauten Es stemmt
sıch mıt unbesieglicher Festigkeıt jede NeUE Anstalt, S1e mMag eınes noch
göttliıchen rsprunges

e 4
und erstickt damıiıt jede „Erfindungs-, Verbesserungs-

un Autfklärungslust Seine Vernunftwidrigkeit zeıgt sıch jedoch darın, dafß
jede Erfindung, jede Verbesserung, jede Aufklärung, jeden Fortschritt 1ın Kunsten
und Wissenschaften, Ja auch die welseste Veränderung 1mM anzecn Menschenge-
schlecht verhindert hätte.” Aufßerdem hätte sıch „dıe gröfßte Wohltat der Fürsehung,
der gröfßte egen des menschlichen Geschlechtes, die christliche Religion nıevon Aufklärung zu Tradition bzw. Autorität.“ Das Vorurteil der grauen Haare, zu  dem Sailer auch das Vorurteil zugunsten der Ahnen zählt, „ist eins der mächtigsten  Hindernisse in Verbesserungen, Reformationen, die ins Große laufen. Es stemmt  sich mit unbesieglicher Festigkeit gegen jede neue Anstalt, sie mag eines noch so  « 41  göttlichen Ursprunges seyn  « 4:  und erstickt damit jede „Erfindungs-, Verbesserungs-  [und] Aufklärungslust  . Seine Vernunftwidrigkeit zeigt sich jedoch darin, daß es  jede Erfindung, jede Verbesserung, jede Aufklärung, jeden Fortschritt in Künsten  und Wissenschaften, ja auch die weiseste Veränderung im ganzen Menschenge-  schlecht verhindert hätte.“” Außerdem hätte sich „die größte Wohltat der Fürsehung,  der größte Segen des menschlichen Geschlechtes, die christliche Religion nie ... ver-  breitet, befestiget, fortgepflanzet,  wenn dies Vorurtheil allgemein geherrscht  hätte.“ ** Ihm entgegengesetzt ist das Vorurteil der frühen Weisheit: Während der  « 45  Greis meint, „mit dem Pensum seiner Aufklärung, das ihm die Natur auferlegt  hat, bereits fertig zu sein, meint der Jüngling oftmals, es nicht mehr nötig zu haben,  sich um Aufklärung zu bemühen (wodurch er aber ebenfalls Aufklärung verhindert).  „Dieses Vorurtheil erzeuget und nähret die unausstehliche Selbstgenugsamkeit des  stolzen Dürftigen“, es ist nach Sailer das „Vorurtheil unserer Zeiten“, das einzig  „Schnellwißlinge“* hervorbringt, wahre Lernbegierde und Willen zur Vervoll-  kommnung aber abtötet.  Ähnliche Probleme sind auch mit der nächsten Antithese verbunden, dem Vor-  urteil der Kinderstube und dem Vorurteil des Kampfes gegen die Kinderstube.”  Hinter diesem Gegensatzpaar verbirgt sich die Frage nach der Radikalität der Auf-  klärung, die Frage, wie weit Aufklärung reichen soll. Für Sailer ist die Kinderstube  nicht einfach ein Hort des Aberglaubens. Vielmehr muß der wirklich Weise davon  ausgehen, daß in der Kinderstube mehr Wahrheit als Falschheit vermittelt wird und  daß ohne Vorurteil überhaupt keine Erziehung möglich wäre: „Auch die wichtig-  sten Wahrheiten, die die Kinder auf das Vaterwort hin glauben, sind im Grunde  Vorurtheile. Denn sie glauben nicht, weil sie die Wahrheiten einsehen, sondern weil  sie der Vater für Wahrheiten ausgiebt. Also sind nicht alle Vorurtheile der Kinder-  stube giftige Pflanzen. Also giebt es heilsame Vorurtheile.“ *® Daher ist es ebenso  Sünde, schädliche Vorurteile nicht auszurotten, wie Kindern alles Vertrauen zu neh-  men und damit ihr Herz zu zerstören, nur weil es auch Sitz der Vorurteile ist.”  * Vgl. auch Schneiders, Vorurteilskritik 269.  *1 Sailer, VL', II, 36.  %2 Sailer, VL', II, 37.  % Vgl. Sailer, VL', II, 37.  *# Sailer, VL', II, 37.  % Sailer, VL', II; 38  % Sailer, VL', II, 38, 40. Dabei nennt Sailer ausdrücklich auch die Verherrlichung des  „Genies“ im Geniekult seit den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts, der sich als (erste welt-  liche) Gegenbewegung zur Aufklärung verstand.  *7 Vgl. Sailer, VL' II, 41—46.  * Sailer, VL', II, 4. — Hier führt also die Kritik des Vorurteils der Vorurteilsfreiheit sogar zur  Anerkennung von Vorurteilen. Dies beruht auf einem relativ unbestimmten Begriff des Vor-  urteils, dessen eher formale denn materiale Implikationen hier sichtbar werden. Zu Sailers  Vorurteilsbegriff vgl. Schneiders, Vorurteilskritik 267 f.  Dies würde nach Sailer auch zu einem schrittweisen Verlust des religiösen Glaubens füh-  ren: „Das Vorurtheil, oder vielmehr der Aberglaube, alle Vorurtheile besiegt zu haben, und ein  158VOI-

breıitet, befestiget, fortgepflanzet, WenNnn dies Vorurtheil allgemein geherrscht
hätte.““** Ihm entgegengesetz 1St das Vorurteil der trühen Weiısheit: Während der

45Greıis meınt, „mit dem Pensum seıner Autklärung, das ıhm die Natur auferlegt
hat, bereıts fertig se1n, meılnt der Jünglıng oftmals, nıcht mehr nötıg haben,
sıch Aufklärung emühen wodurch aber ebenfalls Aufklärung verhindert).
„Dieses Vorurtheil und nähret die unausstehliche Selbstgenugsamkeıt des
stolzen Dürftigen“, 1st nach Sailer das „Vorurtheıil uNserer Zeıten“, das einz1g
„Schnellwißlinge  « 46 hervorbringt, wahre Lernbegierde und Wıllen Zur Vervoll-
kommnung aber abtötet.

Ahnliche Probleme sınd auch MIt der nächsten Antıithese verbunden, dem Vor-
urteıl der Kınderstube und dem Vorurteil des Kampftes die Kinderstube.”
Hınter diesem (GGegensatzpaar verbirgt sıch die rage nach der Radıkalıität der Auf-
klärung, dıe Frage, w1e weıt Aufklärung reichen soll Für Saıler 1st dıe Kınderstube
nıcht eintach eın Hort des Aberglaubens. Vielmehr MU: der wirklıch Weıse davon
ausgehen, dafß 1n der Kinderstube mehr Wahrheit als Falschheit vermuttelt wırd und
da{fß ohne Vorurteıil überhaupt keine Erzıehung möglıch ware: „Auch die wichtig-
sten Wahrheıiten, die die Kınder auf das Vaterwort hın glauben, sınd 1m Grunde
Vorurtheile. Denn s1e glauben nıcht, weıl s1e die Wahrheiten einsehen, sondern weıl
S1e der Vater für Wahrheiten ausgiebt. Iso sınd nıcht alle Vorurtheile der Kınder-
stube giftige Pftlanzen. Iso z1ebt heilsame Vorurtheile.  « 48 Daher 1st ebenso
Sünde, schädliche Vorurteile nıcht ausZzZurotten, w1e Kındern alles Vertrauen neh-
ImMenN und damıt ıhr Herz zerstoren, 1Ur weıl auch Sıtz der Vorurteile 1St.

40 Vgl uch Schneiders, Vorurteilskritik 269
Saıler, VL IL,

42 Saıler, VL’, IL,
43 Vgl Saıler, VL IL, 37
44 Saıler, VL} IL,
45 Saıler, VE I1; 38
46 Saıler, VI: IL, 38, Dabeı nn! Sailer ausdrücklic auch die Verherrlichung des

„Genies“ 1mM Genijekult seıt den sıebziger Jahren des 18. Jahrhunderts, der sıch als (erste welt-
lıche) Gegenbewegung ZUr!r Aufklärung verstand.

4/ Vgl Saıler, V1} IL, 41—46.
48 Saıler, VL IL, Hıer ührt Iso die Kritik des Vorurteıils der Vorurteilsfreiheit 192 ZU!T

Anerkennung VO  - Vorurteilen. Dıies beruht auf eiınem relatiıv unbestimmten Begriff des Vor-
urteıls, dessen eher ormale enn materiale Implikationen 1er sıchtbar werden. Zu Saılers
Vorurteilsbegriff vgl Schneıiders, Vorurteilskritik 267

Dıies würde ach Saıler auch einem schrittweisen Verlust des relıg1ıösen Glaubens tüh-
[CI.: „Das Vorurtheıl, der vielmehr der Aberglaube, alle Vorurtheile besiegt haben, und eın
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Dabeı WAare Sajler nıcht Saıler wuürde diese Gelegenheıt nıcht utizen für 1Ne
Mahnrede alle Eltern un! Erzieher

uch den etzten beıden Vorurteilspaaren dıe Sailer sıch deutlich
die Sıtuatiıon SC1LI1CT eıt Zuerst kontrastiert das Vorurteil der Theorie MI1 dem
Vorurteil des Antisystematikers Dem „T’heoriebegeisterten wirft Saıler VOL aus

partıkulären Beobachtungen unıversale Theorien entwickeln die aber aufgrund
ıhrer Unzulänglichkeiten WIC Modeerscheinungen vergehen und abgewechselt WOCI-
den ıe Antisystematiker hingegen scheuen nach Ansıcht Saılers Weitläufigkeıit
un:! Gründlichkeit VO:  - Theorie un: 5System, sıch den Anscheıin der Unwider-
legbarkeıt geben Dıi1e Wahrheit lıegt für Saıler wıederum der Mıtte In jeder
Theorie steckt mehr Licht als außerhalb der Theorie Die Wahrheıitsliebe 1ST nıcht
abergläubisch und nıcht ungläubig Theorien S1IC prüft äutert wählt >  n

Schließlich geht Sailer noch auf das Vorurteil der „leichten, tranzösıschen We1s-
52heit als auch auf das der „schweren, Form und Schnıitt gebundenen,

Schulgelehrtheit“ eın, die beide gleichermafßen ablehnt. Ersteres führt bloßer
Sophisterei und Anekdotengelehrsamkeıt, letzteres VOT allem Erstarrung ı leeren
Formeln un Verhinderung VO Volksaufklärung un! adurch relıg1ösen
Bereıich Intoleranz und Aberglauben Dennoch 1ST wahre Aufklärung nıcht ohne
gründliches Nachdenken und Entwickeln der Begriffe unmöglıch Dıi1e Biındung
1116 estimmte Schule lehnt Sailer freilich ab 55

Diese Lıiste der Vorurteile 1ST nach Saıler treilich nıcht vollständig Er nın selbst
noch andere Vorurteıle, dıe allerdings nıcht näher uch die dargestellten

Selbstdenker MI edlem Freiheitssinn geworden SCYMN, STIUFrZT ıh Isc. den Kämpfer das
Vorurteıil der Kinderstube] endlich VO Stufe Stute den tiefsten Unglauben hınunter.“
Sailer, VL’, IL,

»0 Vgl Sailer, VL’, IL, 4/7—-51
Saıler, VL" 1L, 51 Damlıt Sailer das Ite autklärerische Ideal der „Eklektik“ und

die Ablehnung jeglıcher ,,Sektiererei“ auf. Vgl Zzu Thema „Eklektik“ eLtwAa Mıchael Albrecht,
Eklektik Eıne Begriffsgeschichte IN1L Hınweıisen auf dıie Philosophie- und Wiıssenschaftts-
geschichte, Stuttgart Bad (Cannstatt 1994 (Quaestiones Themen und Gestalten der Philo-
soghiıe 5), bes 307603

Der Eintlufß der tranzösıschen Autklärer aut das deutsche Geıistesleben ı der ZzZweıten
Hälfte des 18 Jahrhundert Walr relatıv orofß Man en ELW: die Favorisierung der tranzö-
sıschen Aufklärung ı Preußen.

»3 Vg| Saıler, VEN IX 52—5/ Als Schulgelehrtheit gilt dabei zunächst die tradıtionelle
Scholastık, dann ber auch die Methodik Chr Woltfs, die vielen als 1CUC Form der Scholastık
gilt Hınter dieser Einschätzung verbirgt sıch 1nNe veräiänderte Eınschätzung der Bedeutung
Woltts Ende der Aufklärung Zwar hat Woltf der deutschen Aufklärung den Glauben
die Macht der Vernuntft geschenkt doch als das Selbstvertrauen der Vernuntt erst einmal CI -

kämpft 1ST Lreten die problematischen Züge SC111C5 Werkes deutlicher 1115 Bewulßflstsein Seine
versuchte Strenge der Beweıse erscheint als lofße Pedanterie, sSsC1IMN Selbst-

bewußtsein als dümmliche UÜberheblichkeit. Vgl dazu Norbert Hınske, Woltts Stellung ı der
deutschen Autfklärung, ı111: Werner Schneiders (Hg.), Christian Woltt 9—1 Interpreta-
tLLONen sC1iNer Philosophie und deren Wırkung, Hamburg *1986 (Studien Zu achtzehnten
Jahrhundert 4 ’ 31 Schneıiders, Vorurteilskritik 204

Sailer beklagt VOT allem den Unwillen, sıch der deutschen Sprache und der sokratischen
Methode ı Unterricht bedienen der Allgemeinverständlichkeit ı Wort und Schriftt ANZU-

streben. Vgl Sailer, VL’, IL,
55 uch hier ı1ST das alte autklärerische Ideal der „Eklektik“ verstanden als Mündıigkeıt und

Freıiheıit ZU Selbstdenken — und dıe Ablehnung jeglicher „philosophia sectarıa” erkennen.
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Phänomene sıeht NUuUr als Beispiele Saıler hat allerdings nıcht diıe Absıcht, eiınen
systematischen Katalog der Vorurteile autfzustellen, sondern 111 vielmehr auf die
Sıtuation seiıner eıt kritiısch eingehen und bestimmte zeıtgeschichtliche Phänomene
und Erscheinungen ZUr Sprache bringen. Deshalb greift diese nochmals 1m Wwe1l-
ten Teıl des zweıten Bandes seıiner „Vernunftftlehre“ auf > „kontextuelle“ Logı-
ken mıiıt praktıischer Absıcht entwickelt. Saıiler verfolgt damiıt die Absıcht, seiınen
Lesern für bestimmte typische Sıtuationen der eıt eiınen Leıttaden die and
geben, damıit s1e mıiıt diesen Phänomenen besser umgehen können. S0 entwickelt
etwa ıne Logık tür Anekdotenhäscher, Demonstrationssüchtige oder Hypothesen-freunde, für Hörer‚l Leser, Ausleger, Prüter und Zweıfler, für Lehrer, Volkslehrer,
Dısputatoren und Überzeuger, für Schriftsteller, Rezensenten und schließlich auch
tfür Junge Gelehrte und Genites. Dıes soll we1l Beispielen näher aufgezeigt WCI-
den

In seiner „Logık tür den Anekdotenhäscher“ z beschäftigt sıch Saıiler mıiıt der
Vorliebe seiıner eıt für das ammeln und Weıtergeben VO:  3 persönliıchen Gegeben-heiten und Anekdoten, also dem autfklärerischen Pendant Zzur heutigen egen-
bogenpresse. Saıler bezeichnet dıes als Epidemie seiner Zeıt, die sowohl durch dıe
enge und den Geıist der zahlreichen Journale und Wochenschriften hervorgerufenwırd als auch durch die Begierde vieler Leser, denen Anekdoten oftmals die 1ebste
Lektüre sejen.” Er wiırtft der „Anekdotenhäscherei“ VOT, den wiırklıchen Beobach-
tungsgeıst zerstoren, da S1e 1Ur auf der Suche ach auttallenden Begebenheıten ISt,
die ohne SCHNAUC Prüfung der Umstände zusammenhanglos wıiedergegeben und oft-
mals durch die reiche Phantasıie des Erzählers ausgeschmückt und damıiıt verfälscht
werden.” Saıiler hält als „Stimme der Vernuntft“ dagegen, da{fß „[e]ıne Zeıle Wahrheit

ıne Bibliothek schieter, einseıtiger Wahrheit“ > aufwiegt. uch sınd Falsch-
darstellung, Verleumdung und Beleidigung, w1e S1e sıch in entsprechenden Journalen
häufıig finden, moralısch verwerftlich. Daher oalt: „Wenn Wahrheit dıe Ehre des
menschlichen Verstandes, und Erfreuung, Beseligung anderer die Ehre des mensch-
lıchen Herzens ISt; WE die Anekdotenhäscherey die Wahrheit verdunkelt, und das
Geschäft der Beseligung hemmt, und hiedurch Verstand und Herz entehrt, oder viel-
mehr alle Ehre bringt; wenn alles wıder und nıchts für diese Seuche spricht, VOTI-

ausgeSeLTZtL, dafß INan Kıtzel, Schwachheit, Interesse, Stolz, eıd nıcht für Orakel der
Vernunft ansıeht 1St der Mann, der Vernunft hat und ehrt, und noch nach
Anekdoten hascht?“ 60

Im Rahmen seiner „Logıik für das Genje“ geht Sailer auf die Verherrlichung des
„Genies“ oder „Orıiginals“ 1M Genijekult eın Dabei kann sıch der Ironıe nıcht eNTt-
halten: 9 ware anmafßend für mich, auch 11UT diese Aufschrift herzusetzen,
WenNnn nıcht die ersten Genie’s Materıalıen ZUT Logık tfür das Geni1e gelieferthätten.  « 61 In seiınen Ausführungen sıch Saıler zunächst miıt der Behauptung
auseinander, dafß eın Genie keine Regeln rauche und leide Diese Behauptung W all-
delt ab ın die Feststellung, dafß eın Geniı1e sıch nıcht Regeln halten braucht,
dıe keine sınd oder derer nıcht bedarft, VOTLT allem nıcht Regeln, „dıe mıiıt der

Vgl Saıler, VE. 1L, 150—-374
57 Vgl Saıuler, VL} IL, 155
5X Vgl Saıler, VIX IL, 153

Beide Zıtate Saıler, VE IL, 155
Saıler, VL IL, 15/7.

61 Sailer, VL)’, IL, 3267
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möglichhöchsten Vollkommenheit kollidiren Regeln des Hergebrachten,
der Mode, des »SO allezeit Gewesenseyns« Regeln, die Selbstthätigkeit
liähmen, und den Mustergeıst ZUuUr Stümperseele erniedrigen ıngegen hält sıch
mML männlicher Achtung die CWISCH Regeln des Wahren, des Schönen, des
Zweckmäßigen « 62 In Anlehnung Edward oung betont Sailer aneben die
Bedeutung der sıttlıchen und moralischen Bıldung für das Geniı1e und VOT

Ausschweifungen. Ebenso ordert das Genıie auf, wıeder Ideen -
parteilich prüfen, nıcht der Originalıtät willen VO der Waıahrheıit ab-
zukommen.64 Anderen rat hingegen VO Imitationssucht ab65

Dıiese beiden Beispiele angewandter Logık INuUusSsen SCHNUSCH, da hıer nıcht der Platz
IST, auf alle Ausführungen aılers näher einzugehen uch MIit diesen WCISCH
Exempeln wird aber deutlich da{fß Saıiler sıch sowohl MIit autklärerischen Erschei-
NUNSCH WI1IC z zunehmenden Lesefreudigkeit der Bevölkerung, der Bildung
VO Lesezirkeln oder Lesegesellschaften oder dem Aufkommen zahlreicher Journale
und Zeitschriften, als auch MIitL antiautfklärerischen Momenten WICz dem Genile-
kult auseinandersetzt

Saıler un die rıtische Philosophie
EKın Marksteın der deutschen Spätaufklärung 1ST das Erscheinen VO  - Kants Kritik

der Te1INECN Vernuntft Jahr 1781 War kommen Intentionen WIC Konsequenzen
der schwer verständlichen Kantıschen Kritik erst allmählich Bewußtsein doch
dann domuinıiert S1C zeitweılse das Geıistesleben ıhrer eıt Von daher 1ST 1Ur selbst-
verständlich da{fß sıch auch Sailer MIit der Philosophie Kants auseinandersetzt
Aufgrund der verzogerten Rezeption Kants nıcht NUuUr katholischen Deutschland
geschieht dies allerdings hauptsächlich Schriften Sailers während sıch

der bereıts 1785 erschıenenen Vernunttlehre kaum Gedanken Kants nachweisen
lassen Dıies hängt ohl nıcht 1Ur MmMIi1tL dem trühen Erscheinungsdatum des Werkes
Z  9 sondern auch damıt da{fß bıs Zu Erscheinen VO: Saılers „Vernunft-
lehre Kants Schritten hauptsächlich erkenntnistheoretische Fragestellungen behan-
deln ein Thema, VO dem schon Philıpp Funk annahm, daß Sailer kaum näher
beschäftigt habe Dıies wiırd auch durch die Quellenlage bestätigt Bestentalls C1I

Saıler, VL I1 368 Auffällig 1ST 1er die Umformung der tradıtionellen Irıas des Wahren,
Schönen und Guten.

63 Vgl Edward e  YXoung, ConjJectures orıgınal COmMpOSIT1ON, London 1759

68 '‘r  a Vgl Sailer, VL’, IL, 368—371
® Dabei Sailer ausdrücklich darauf hıin, dafß alle Menschen Originale sınd und „das

affenmäßige  U Werdenwollen, W as andere sınd“ (Saıler, VLG IL, 369), nıcht haben.
66  67 ELUW: Schneiders, Vorurteilskritik 263
’ Diese Auseinandersetzung wurde für dıe Bereiche VO  —3 Moral bzw. Ethik, Pädagogik der

uch Reliıgionsphilosophie i zahlreichen Publikationen nachgezeichnet. Vgl eLwa Gerard
Fischer, Johann Michael Saıler un! Immanuel ant Eıne moralpädagogische Untersuchung
den geistigen Grundlagen der Erziehungslehre Saılers, Freiburg 1953 (UTS 5); Barbara Jen-
drosch Saıilers Lehre VO Gewiıssen; dıes als Barbara Wachinger, Die Moraltheologiıe Johann
Michael Saılers, Schwaiger/Maı, Saıler 25/-275 Konrad Feıereıs, Dıie Religionsphilosophie
Saılers, ı Schwaiger/Mai, Saıiler 229—255

65 Vgl Philipp Funk, Von der Aufklärung Zur Romantık. Studien ZUr Vorgeschichte der
Münchener Romantık, München 1925,
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einzıger Anklang” Kant tindet sıch iın der ersten Auflage der „Vernunftlehre“,
nämlıch die Anmerkung, da{fß die Menschen durch ihre Sınne 1Ur dıe Außenwelt der
KOörper und der Schöpfung erkennen können, nıcht die Dınge und für sich.””
Diese kurze Bemerkung wırd aber typısch für das Anliegen Saıilers sofort iın den
moralpädagogischen Hınweıs umgemunzt, nıcht den Schein für die Sache, nıcht
Meınungen für die Wahrheıit, nıcht Außerlichkeiten für Tugend halten.” Von
daher 1Sst unverständlich, Ww1ıe Schwaiger der Ansıcht kommen kann, dafß sıch
Saıler 1n seıiner „Vernunftftlehre“ „ernstlich mi1t Immanuel Kant  C auseinandersetzen
würde, wobei „Immanuel Kant seıne deutlichen Spuren 1m Denken des Jungen
Magısters hinterlassen hat e 772

uch 1ın der zweıten Auflage der „Vernunftftlehre“ tindet sıch keine eingehendere
Auseinandersetzung mıiıt den Gedanken Kants iıne Anspielung auf die Erkenntnis-
krıitik Kants und ıhrer Betonung der prinzıpiellen renzen des menschlıchen Er-

c /‘kenntnisvermögens 73 und ıne kurze Erläuterung „Begriffen prior1‘ dies
siınd die einzıgen Stellen 1m Text, 1ın denen autf Kant ezug g  MM wiırd. Dıe e1n-
zıge inhaltliche Gegenposıition Kant tindet sıch 1mM Titelkupfer des dritten Bandes
(vgl. Abb Das Bıld zeıgt den „Freund des (Csuten und Wahren“ ” dem
bestirnten Nachthimmel. Dıe rechte and weıst auf das Evangelium (aufgeschlagen
1st Joh f Wer bereit iSt, den Wıllen (sottes tun, wırd erkennen, ob diese Lehre
VO  - Gott SLamm(tL oder ob iıch ın meınem eigenen Namen spreche), die liınke and
zeıgt auf die Brust, auf Röm 2, 13 verwıesen wiırd (Nıcht die sınd VO  — Gott gCc-
recht, die das Gesetz hören, sondern wırd die für gerecht erklären, die das (sesetz
tun). Dıie dazugehörige Biıldunterschrift lautet: „Die Sterne über mır, das Gesetz ın

Hıer 1st Feıereıs, Religionsphilosophie 234, wiıdersprechen, der 1mM Begriff „moralısche
Gewißheit“ Terminologie und Philosophie Kants entdecken will Der Begriff der „certitudo
moralıs“ wırd nıcht allein für Kant typisch, sondern tindet sıch schon be1 Cajetan un Suarez
und gewinnt ın der jesuıtischen Schultradıtion grofße Bedeutung. Vgl azu ELW: Andrea
Schrımm-Heıns, Gewißheit und Sıcherheit. Geschichte und Bedeutungswandel der Begriffe
certitudo und securıtas, Bayreuth 1990, 152

Prinzıpiell 1sSt dieser Thematık testzuhalten, da{fß sıch viele der VO ant verwendeten
Woörter und Redewendungen uch bei Sailer tinden. Dıies dart ber nıcht als Zeichen eıner
Beeinflussung werden, sondern 1st einz1g durch den damalıgen Sprachgebrauch
bedingt. So taucht eLtwa der Ausdruck „allgemeıner Beitall“ mehrmals be1 Kant auf. Das VO  -
Saijler angesprochene „Vorurteıl des allgemeinen Beıitalls“ 1st jedoch nıcht bei Kant finden,
sondern einzZ1g und orıgınär beı Saıler. Dıie These einer Beeinflussung sollte Iso autf stärkere
Gründe als eINZ1g auftf gleiche W orter und Redewendungen gegründet se1In.

70 Vgl Saıler, VE} 5
71 Vgl Saıler, VE 1L, 243 f., 381

Beide Zıtate AuUus$s Schwaiger, Sailer Zwar 1st C5, Ww1ıe Fıscher, Saıler und Kant, erschliefßt,
durchaus möglıch, daß sıch Sailer ın seiıner Dıllınger e1it mıiıt Kant auseinandersetzt (vgl
Fischer, Saıler.doch lıterarıschen Nıederschlag tindet dies ın der „Vernunftlehre“ nıcht.
Schwaiger scheint hier ungeprüft die Vorwürte der Münchener Bücherzensur un des zustan-
dıgen Zensors Benedikt Stattler, des trüheren Lehrers VO Sailer und erklärten Gegner Kants,

übernehmen, die die zweıte Auflage der „Vernunftlehre“ erhoben wurden. Vgl dazu
Mark Lehmstedt, Der „Fall Sailer“. Zur Komplexität der katholischen Zensur 1M spaten
18. Jahrhundert, 1N; John McCarthy/Werner VO der Ohe (Hrsg.), Zensur und Kultur.
Zwischen WeLimarer Klassık und Weıimarer Republık miıt eiınem Ausblick bıs heute, Tübıingen
1995, 2762 Studien und Texte ZUuUr Sozialgeschichte der Literatur 51)

Vgl Saıler, VEn &. 247
Vgl Saıler, VI-. I’ 187.
S50 die „Erklärung des Kupfers“, Saıler, VL ILL,
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MI1r un: das Evangelıum neben mir!“ ”® Zu der Ulustration x1bt Sailer folgende
Erläuterung: „Nıcht L1UT predigt ıhm SC dem Freund des Guten und Wahren] der
Sternenhimmel die Herrlichkeit se1ınes Gottes; nıcht ur verkündet ıhm das (Gesetz
ın seıner Tust dıe Heılıgkeıit se1ınes Gottes; hat noch einen beßern Lehrmeister
W as ıhm die Sterne über ıhm, und das (jesetz 1ın ıhm nıcht verkünden, das verkündet
ıhm seın Evangelıum« /7/ och auch hier ann 1m Sınne des Wortes nıcht
VO eıner „Auseinandersetzung“ mMIi1t der Posıtion Kants gesprochen werden, da
Saıler seıne Meınung der Ansıcht Kants einfach gegenüberstellt, ohne auf die Argu-
mentatıon Kants einzugehen oder S1e gar wiıderlegen. Dieses Phänomen findet
sıch jedoch nıcht 1Ur be1 Saıler, sondern auch bei anderen Theologen der Auf-
klärungszeıt und rührt ohl VO  5 dem Unverständnis her, mıiıt dem die katholische
Theologie weıthin dem Anlıegen der Aufklärung begegnete.”“

Jedoch darf Sailer nıcht einseıt1g aut ıne Rolle als Gegenspieler ZUuUr Autfklärung
festgelegt werden, W1€e dies iın vielen, me1lst älteren Publikationen der Fall 1St.  79 Wenn
auch die Kritik einzelnen Erscheinungen und Auswüchsen der Aufklärung 1n
Saılers „Vernunftlehre“ breiten Raum einnımmt und bei seiıner praktisch-pastoralen
Ausrichtung ohl auch 1mM Vordergrund stehen mufß), 1St seıne Einstellung ZUr

Aufklärung durchaus differenziert, w1e dies ın der Spätphase der Aufklärung auch
beı vielen anderen katholischen Theologen der Fall 1St. Sailer unterscheidet wahre
VO:  - talscher Aufklärung.” Dabei 1st das grundsätzliche Unterfangen der Auf-
klärung, dıe Suche nach Wahrheıt und Erkenntnis, pOSsıItıv würdıgen und darf 1n
seıner Bedeutung und seiınem Eıgenrecht nıcht abgewertet werden: „50 hütet euch
denn 1ın Zukunft, das Wort, Autfklärung, geradezu als einen Schimpfnamen
gebrauchen: denn nach Wahrheit dürsten, und diesen Durst befriedigen suchen
beydes kommt ın gerader Linıe VO Gott, und W as gerade VO Gott kommt, das
sollte INa  - nıcht verächtlich machen. Daflß welche gx1eDt, dıe dem Vorwand
der Aufklärung dem Schwachsehenden die ugen ausstechen, das ann dıe geme1n-
nützıge Aufklärung nıcht ıhr Verdienst bringen: wenıg der Ehre des
Schöpfers, der die Sonne als Multter der Aufklärung und Könıigınn des Tages schuf,
nachtheıilıg SCYN kann, da{fß sıch einıge Menschen durch das fteste Anschauen der
Miıttagssonne dıe ugen verderbt haben Weder der Sonnenschöpfer noch die Sonne

e 82haben dieses verantworten, also auch die Aufklärung jenes nıcht.

Dıie Anspielung auf den bekannten Schlußabschnitt VO Kants Kritik der praktiıschen
Vernunft“ 1st offenkundig. Vgl Kant, KpV 288 (AA V, 161)77 Saıiler, VEr 3Ü

78 Vgl azu ELW Marthias Fritsch, Vernuntft Offenbarung Religion. Eıne historisch-
systematische Untersuchung Sıgismund VO:  - Storchenau (Regensburger Studien ZUuUr

Theologie 93 109—1 i 248
79 Vgl exemplarısch für viele Veröffentlichungen Lıippert, Peter, Johann Michael Saıler. Zur

100 Wiederkehr seınes Todestages (20 Maı 1n StZ. 123 (1932), /3—85, Saıler VOT allem
als Gegenspieler und Überwinder VO Rationalısmus und Aufklärung verherrlicht wıird

O Vgl entsprechende Ausführungen ELW be1 Sıgısmund VO Storchenau der Sebastian
Mutztschelle. Zu Storchenau vgl Frıitsch, Storchenau 177-190; Mutschelle vgl Philipp
Schäftfer, Dıie Grundlagen der Aufklärung ın katholischen Beurteilungen der Auftfklärung, 1N
Harm Klueting (Hg.), Katholische Aufklärung Aufklärung 1mM katholischen Deutsch-
and Studıen Zzu achtzehnten Jahrhundert 15X 5558

Vgl Saıler, VE IL, 240
Saıler, VL IL, 239 Autftallenderweise wendet sıch Saıiler 1ın der Eınleitung dieser

Passage ın der Anrede seıne „lıeben Brüder“, während kaum derartigen Anreden
verwendet.
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Dabe1 bedart tast keiner Erwähnung mehr, dafß dıe wahre, die „gemeınnützıge”
Aufklärung ıne Aufklärung auf relıg1ösem Gebiet ISt, die dıe Wahrheiten des
Christentums anerkennt. ıne derartıge Aufklärung richtet sıch nıcht allein auf den
Verstand, sondern zielt auch aut das Herz eben auftf „Menschen, w1ıe S1e Sll'ld“ 55
Fıne Aufklärung, dıe nıcht mıiıt dem Streben nach Tugend verbunden 1St, richtet sıch
nach Sailer die allgemeıne Glückseligkeit.” DDas anzustrebende Beispiel 1st
Jesus Christus, der allein wahrer Lehrer der Vernuntt war der aufgeklärt hat hre
Grenze findet alle Aufklärung eıner Glaubenspflicht, die Saıiler mıiıt Verweıs auf
Johann Bernhard Basedow ®® den Stellen fordert, ” Glaube dıe rund-
wahrheıiten, auf denen aller egen dieses und alle Erwartung des kommenden Lebens

8 /beruhet, ın Geftahr geräth, erschüttert oder Sal umgestossen werden.
Trotz dieser Einschränkung wendet sıch Saıiler nachdrücklich alle Bestre-

bungen, miıt theologischen Argumenten Aufklärung 1Ns Feld zıehen. rund-
lage aller Aufklärung 1St für ıh: nämlıch dıe Gottesebenbildlichkeit des Menschen,
aus der sıch nıcht 1Ur die Freiheıt, sondern OS die moralische Verpflichtung Zur

Nachahmung (Jottes und somıt Zu Gebrauch der Vernunft ergıbt: „Autklären heifßt
Licht schaffen, Nacht W al, Helle, Dunkel lag So wenıg also das Machtwort,
1at lux “ — ın dem Munde des Allschattenden Sünde Wal, wenı1g kann das redliche
Bemühen vernünftiger Geschöpfte, des Lichtes mehr und der Finsterni(ß wenıger
machen, Sünde SCYN. Der Mensch, als Ebenbild des Schöpfers, hat den Beruf, das 1ın
seiınem Kreıse nach seiınem Vermoögen thun, W as der Schöpfer als Urbild that.“

Sailers Eıinstellung ZUTr Auftfklärung wiırd zusammengefafst und iıllustriert durch
das Titelkupfer des zweıten Bandes der zweıten Auflage der „Vernunftlehre“ (vgl.
Abb 2) das ıne Schar VO  - Bauern und Soldaten zeıgt, die mıiıt Stangen, Dresch-
tlegeln und anonen versuchen, dicken Nebel vertreiben. Es greift eın häufig VOI -
wendetes Motıv der Aufklärung auf, die Vernebelung des Verstandes. Interessant 1sSt
hıer allerdings Saılers TIranstormation un! Adaptıon dieses Ende der Aufklärung
geradezu schon tradıtionellen Bıldes: Eın welıser Hausvater würde, den Nebel
vertreiben, nıcht w1ıe seıne (unaufgeklärten) Nachbarn Heugabeln greifen, SOINl-
dern das Moor trockenlegen, Aaus dem der Nebel aufsteigt. Ebenso xıbt „Fın
stern1sse, die VO  — einem zerrutteten Wıllen aufsteigen. We:il aber der Hausvater eın
weılıser Mann ist, spricht die Weisheit aus ıhm aflst uns Zuerst den Moosgrund A4US-

trocknen, dann schwinden dıe Nebel VO selbst: afßt uns dem bösen Herzen wehren,
denn daraus kommen böse Gedanken ; i In diesem Ausspruch zeıgt sıch noch-
mals deutlich Sailers Verständnis VO:  . Aufklärung: Ile Autklärung, die sıch 1Ur
menschliche Vernunft bekümmert und nıcht auch auf den Wıllen (und damıt die
Moral) eingeht, 1Sst unnutz und führt letztlich nıcht wahrer Aufklärung. TSt
WEn auch die moralische Verbesserung des Menschen angestrebt wird, sınd wirk-

Vgl Saıler, VL I, 47 257-260
Vgl Saıler, VES IL, 2236

85 Vgl Saıler, VIE. I, 201 Vgl uch eb L, 280—-296
Saıler bezieht sıch aut Basedows Werk „Examen 1n der allernatürlichsten Religion und 1n

andern practischen Lehren VO Bürgerpflicht, Toleranz und Tugend imgleichen VO Vernunft
und ıhrer Gotteskenntnifß“, Leipzıg 1784 Vgl Saıler, VL I) 354
/ Saıler, VL I7 2156

Saıler, VE I‚ IL, 239 Eıne Ühnliche Posıtion vertritt Saıler uch ın seiınen „Religions-
kollegien“. Vgl Schäftfer, Grundlagen t.; ders., Johann Mıchael Saıler und die Aufklärung, 1:

Ro (1982), 5961
Saıler, VE IL, Vorwort (unpagınıert).
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lıche Ergebnisse 1mM Prozefß der Auftklärung erwarten. Dıies erklärt auch Sailers
(moral-)pädagogischen Ansatz ın seiner „Vernunftlehre“, se1ın Bemühen, nıcht 11UT

die Vernuntft, sondern auch den Wıillen bilden.” „Sailer hat keıin philosophisches
Interesse 1mM primären 1Nn. Er interessiert sıch für Philosophie, gewifßs, aber L1UT

ın deren Verbindung mıiıt der Glaubenswissenschaft, 1Ur insofern, als S1e Welt-
anschauung ISt;, dıe sıch praktısch auf das relıg1öse und sıttliche Verhalten 4US-

Ckwirkt.

.3

sı A  C  78

Abb Titelkupfer des drıtten Bandes der zweıten Auflage der „Vernunftlehre“

90 Vgl uch das Vorwort Saıilers Vernunttlehre, Sailer, VL IY Da
Funk, Aufklärung97 Laut Unterschrift (Mettenleıter del ISC delıneavıt] Ant. Klauber sculp. SC sculpsıt])

wurde der Stich VO Mettenleiter und Ant. Klauber verfertigt. Dabeii dürfte CS sıch wahr-
scheinlich Johann Michael Mettenleıter (22 1765—-19 un! Joseph Anton Klauber
(1779—-7. 6. andeln Vgl Ulrich Thieme/Felix Becker (Hg.), Allgemeınes Lexıkon der
bildenden Künstler VO' der Antıke bıs ZUurr Gegenwart, Leıipzıg 07—-1 XAAXIV, 44°7) b7Zzw.
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93 uch dieser Stich wurde VO  —_ Mettenleıter und Klauber verfertigt.
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Wıder den Selbstmord ”a la Werther“
Johann Michael Saılers Studie „Uber den Selbstmord“

VO

Bernhard Rößner

Johann Michael Saıiler (1751-1 832) nahm sıch des Menschen In eıner VO  - Um -
brüchen gezeichneten Lebensgeschichte' Walt seınen Zeıtgenossen als streitbarer
Theologe, reformeifriger Pädagoge und schließlich als Bischot VO  - Regensburg eın
gleichermafßen eintühlsamer w1e umsichtiger Ratgeber, Wenn galt, menschlıiche
Krisensituationen auszuloten und ZUr Entscheidung führen Eın Student der
ehemalıgen Dıillınger Unihversıität und Schüler Saıilers hebt enthusıastisch die Atmos-
phäre VO Vertrauen und Offtenheit hervor, die VOT allem 1mM persönlichen Umgang
mıt dem Gelehrten spürbar wurde:

„Ich henne nach Christus und seinen Aposteln keinen, der jeder auch vDer-

zweiflungsvollen Lage 2ıne beruhigende, erhebende un felsenartige
Unterlage machen onnte ET Ich henne keinen, der das geknickte Rohr
aufzurichten und den glimmenden Docht anzufachen verstand, 70 2E€ FEr
hatte die Gabe, die Geister unterscheiden, ın AuszeichnungF2

Dıiese orge den Menschen, dıe Saıiler ditferenzieren und gerade adurch
autzuhelten WUuSS(Te, veranlasste ıhn 1mM Jahre 1785 Zur Herausgabe einer Schrift, wel-
che die fundamentalste Kriıse des aseıns thematisıiert: „Über den Selbstmord. Für
Menschen, die nıcht tühlen den Werth, eın Mensch seyn“.” Im Jahr UVO hatte
die Berufung durch den Augsburger Fürstbischof Clemens Wenzeslaus die
Universıität Dıiıllıngen seıne „Brachzeıt“ nach der Ingolstädter Entlassung be-
endet. Der IICUu Protessor der Ethik und Pastoraltheologie wollte iın seınem
Dillinger Erstliıngswerk eın „Muster“* geben, Ww1e se1ın Lehramt verstand und
pragen gedachte.

Saıler reagılerte mıt seıner Abhandlung W1e€e der Untertitel andeutet auf einen
sıch ZUTr Zeıtströmung verdichtenden Wertverlust: Im Jahre 1774 hatte Goethe den
Briefroman „Dıie Leiden des Jungen Werthers“ veröffentlicht, dessen Wırkung be-

Vgl Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler. Der bayerische Kırchenvater, München-
Zürich 1982

Außerung VO Oose: Guggenmos, Dıllıngen, 1788; zıtlert ach Hubert Schiel, Johann
Michael Saıler. Leben und Briefe, f Leben un! Persönlichkeit 1ın Selbstzeugnissen, Ge-
sprächen und Eriınnerungen der Zeıtgenossen, Regensburg 1948, 150

Erschienen bei dem Buchhändler Joseph Lentner, München (222 Seıten).
„Instruction“ der genannten Schrift,
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« >sonders autf die heranwachsene Generatıion „gro(fß, Ja ungeheuer War und der -
miıindest ın seıner Rezeptionsgeschichte den „Werth, eın Mensch seyn” nach-
drücklich ZUr Dısposıtion stellte. In Anlehnung das literarische Vorbild und oft
trivialisıerende „Wertheriaden“ hatte sıch der Su1zıd als emphatısche Tat der Selbst-
befreiung „AdUus dem Labyrinthe der 1 WOITENEC und wiıdersprechenden Kräfte“®
während des VELSANSCHECHN Jahrzehnts tast seuchenartig ausgebreitet. Davon CI -
schüttert versuchte Sailer ähnlich anderen kirchlichen Kritikern auch evangelıscherKonfession’ dieser tragischen Entwicklung gelst1ig eNtgegenNZUtreten; der Jungeakademische Lehrer WAar jedoch bestrebt, nıcht 1Ur dozieren, sondern erfah-
rungsnah argumentieren und gerade dadurch den Wert des Lebens unmıiıttelbar
erschliefßen.

och dem spateren Bischof blieb das „Überhandnehmen des Selbstmordes“ ıne
bedrängende Herausforderung seıiner Seel- und Menschensorge, OVOIMN se1ın etzter
Hırtenbrief Z  9 den kurz VOT seiınem Tode herausgab.‘

Ist Saıers Frühschrift für Jugendliche relevant?
Kann Saıler, dem eorg Schwaiger die Autorität eınes „bayerischen Kırchen-

«9atfers zuerkennt, iın seiıner Schriftt „UÜber den Selbstmord“ auch heutige Jugend-lıche „Werth, eın Mensch seyn” orıentieren, vermag nach über 200 Jahren das
„Buch als Therapeutikum“ 10 Suizidgefährdung wenıgstens mıildern? Folgende
Gesichtspunkte scheinen ıne Anfrage rechtfertigen:

Die Problemstellung des Werkes erweıst sıch besonders durch die Auseıinander-
seIzZUNg mıt der „Werther-Krankheıit“ als geradezu überzeıtlich gültıg und auf
das gegenwärtige Erfahrungsfeld Junger Menschen übertragbar. Gespräche mıt
Jugendlichen ottfenbaren 1ın varııerenden Lebenskonstellationen immer wıeder
' viel unausgesprochenes Leiden, viel heimliche Unzufriedenheit und
Lebensüberdruß“,“' die den Wert des Lebens verblassen und dıe Flucht 1n den
'Tod als „süfße[s] Geftühl der Freiheit“ empfinden lassen.
Dıe theologisch-literarische Kontroverse eröffnet weıterhın die Chance, ıne ZuUur
tiktionalen Repräsentanz geformte Lebensgeschichte, die unauthaltsam ın den

Johann Wolfgang VO  — Goethe, Aus meınem Leben Dichtung und Wahrheıt, München
91987 (Goethes Werke, Hamburger Ausgabe ın 14 Bänden, 9 ’ 589

Ders Dıie Leiden des Jungen Werther, München '!19897 Goethes Werke, HamburgerAusgabe ın 14 Bänden, 6 ’
Beispielsweise uch der durch den „Fragmentenstreıt“ mit Lessing bekannte Hamburger

Hauptpastor Johann Melchior Goeze, 1N: „Freywillige Beytrage den Hamburgischen Nach-
richten AUsS$ dem Reiche der Gelehrsamkeıit“, Hamburg, Aprıil 1775

Veröffentlicht Aprıl 183532; 1m Faksıimile abgedruckt als Anhang Paul Maı,
Johann Michae]l Saıilers Wırken als Weıhbischof und Bischoft 1m Bıstum Regensburg, 1: GeorgSchwaiger/Paul Maı (Hg.), Johann Michael Sailer und seıne Zeıt, Regensburg 1982, 161—207;
Zıtat: Hırtenbrief,

So bereits 1m Tıtel der gCeNANNTLEN Bıographie; auf 37 bezeichnet der Autor Saılers Selbst-
mordstudie als eine „heute och aktuelle und lesenswerte Schrift“

10 Vıktor Frankl, Das Buch als Therapeutikum, 1: ders., Der Mensch VOT der Frage ach
dem Sınn, München-Zürich *1990, 11—-19

11 Johann Peter Eckermann, Gespräche mıiıt Goethe, hg. Frıitz Bergemann, 27 1981
(insel taschenbuch 500), 507

12 Goethe, Werther
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Su1zıd mündet, als eigenwertige Erfahrung nahe bringen, diese aber dem
Wahrheits- und Heilsanspruch der Offenbarung au  en

Texte Aaus der Tradıtion hiıer des spaten 18 Jahrhunderts vermıiıtteln Dıstanz:
Be1 eiınem Thema Ww1e der Selbsttötung, das ınnerste menschliche Betroftfenheiten
erühren und sıch der „Offentlichkeit“ VO  - Schule und Jugendarbeıt SPCITCH
kann, schafft der hıstorische Abstand den nötıgen Freiraum tür Gedankenaus-
tausch und ehrliches Urteıl, schenkt mithin sachliche ähe

1a Sailers Dıiıllınger Frühschrift auch über Bibliotheken 1Ur schwer beziehen
ist: “ 1l iıch s1e dem Leitaspekt der „Werther-Krankheıt“ iın der tolgenden
Skızze vorstellen; dabe;i werden relevante Textpassagen zıtıert, damıt der Vertasser
selbst gebührend Wort kommt.*

„Instruction für diefß Büchlein“
Dıie eigentlich argumentatıve Darlegung leıtet Sailer mıt einer „Instruction“ e1ın,

welche w1e bereıts der Buchtitel seıne Hauptintention ın den Mittelpunkt rückt:
Vornehmlıich wendet sıch Menschen, die das Wertbewusstsein für das eıgene
Leben verloren haben und sıch eshalb ın einer s1e gefährdenden Sınnkrise befinden.
Bedeutung und Würde ıhres Daseıins sollen iıhnen I1CUu „tfühlbar“ (Instr., 2a) werden,

der Theologe vermeınt nıcht, rationale Durchdringung allein werde S1e stärken,
sondern sucht das Menschsein auch ın der Tradition Pascals der Wahrheits-
erkenntniıs des „Herzens“ und einer exıstentiellen Aneıignung zuzutühren. Im
Anschluss daran ächert Saıler den Adressatenkreıis auf un! stellt möglıchen Krı-
tikern seıner Schrift, die S1e als unzeitgemäfß oder Sal überflüssig abtun, die be-
stürzende gesellschaftliche und kulturelle Ausgangssıtuation VOT ugen

„Derley guthmütigen Fremdlingen ın der neuesien Weltgeschichte, die reden
können, darffst du ”nu  - dıe Leichen vorzählen, dıie der Menschenfeind, Selbst-
mord, ın nahen un fernen Landen seıt hurzem gehäufet hat, und sze Wer-

den dıich deines eges gehen lassen. Wo nıcht: führe sze stillschweigend ın dıe
Gesellschaften, ın denen der Selbstmord seine Lobredner Da findet: ın
Schriftstellerstuben, dıe die schwarze ühe kennen, dıe ıhre Bewohner die
Empfehlung solcher Grundsätze verschwenden, deren Befolgung mi1t dem
Selbstmorde endet: ın Romanen-Bibliotheken, dıe Helden und Heldinnen
wetteıfern dıe 4Ast des Lebens, un der Liebe muiıt einemmale wegzuwerfen

Toiletten, Schriften, dıe alle Arten VO:  S überspannten Gefühlen pre-
dıgen, als Lieblingslectüre oben stehen dıe Ehre haben, un das Vorrecht,
ın den täglichen Putzstunden als einzıge Lebensweisheit gelesen verschlungen

werden“ (Instr., a-3a4
Sailers Liebe ZuUur Lıteratur, seıne weıtverzweıgte Korrespondenz und die ANTCHECN-

de Freundschaft mıiıt mafßgeblichen Schrittstellern Aaus dem Umkreıs VO Pıetismus,

13 Dıie Schritt wurde lediglich 1919 1n Freiburg NECUu aufgelegt, allerdings ın überarbeiteter
und gekürzter Form Seıten); vgl Schiel, Saıler Z 644

14 Dıie betrettenden Seitenzahlen der Abhandlung Saıilers werden ın Klammern angegeben;
die origınale Orthographie und Zeichensetzung sınd beibehalten.

15 Blaise Pascal,; Pensees I ’ 282/7283 Brunschvicg.
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Empfindsamkeit und Romantık lassen sıch vielfach bezeugen, ® daher dart dem
Moraltheologen keine undıtterenzierte „Literaturschelte“ unterstellt werden; ıhm
scheint vielmehr angelegen, dıe Geıister unterscheiden. Gerade diese Fähigkeıt
möchte 1mM Leser wachrufen, die geistigen Schutz VOT ın die Irre leitenden elt-
stromungen gewährt, und eıgnet se1ın Buch ausdrücklich dem Leser Z der
eıner wahrhatten „Wegscheide“ angelangt Daseinsmögliıchkeiten überprüft.

„Aber dem Jüngling, der nıcht UMSONSE fragt, Was$ ıst Wahrheit? der auf dem
Scheidewege des Lasters, und der Tugend stılle steht, un VOr dem entscheiden-
den Entschlusse, diesen oder Jenen Pfad betreten, den Blick schärft, das
Ende sehen, zuvohin beyde führen; PE diesem geh miıt festem Trıtte nach,
un begleite ıhn ın sein Gemach, und trıtt ıhm mMAıt ffener Stirn ntier das Auge,
und sprich: SCYVY du meın Leser“ (Instr., 34-b)

ach dieser Eıinleitung folgt 1mM Hauptteıl die systematısche Auseinandersetzung
mıiıt dem Problem des Su1zıds. Der Abschnitt „Gründe wıder den Selbstmord“
(1—80) bereitet das gedankliche Fundament, vorgebrachte Motive dann gesichertals „Scheingründe für den Selbstmord“ (81-1 40) entlarven können: 1mM dritten Teıl
z71bt der Menschenkenner und Seelsorger Saıiler dem Leser konkrete „Bewahrungs-mıttel VOT dem Selbstmorde“ (141—222 die and Immer wıeder besticht die
dialogische Grundstruktur der Studie, die nıe lediglich Ergebnisse verkündet, SO1I1-
dern möglıche Fragen, Eınwände, Gegenposıtionen des Lesers bıs ın die sprachliche
Formulierung hinein aufnımmt, diesen SOMmMıIt in den Gedankengang ıntegriert und
bereıts dadurch Überzeugungsarbeit eıstet. Die oft gefühlsbetonte und VO:  ; pletist1-scher Erweckungsbewegung ınspırıerte Sprache sollte den heutigen Rezıpıentennıcht abschrecken, vielmehr als ıne zeitbedingte Ausdrucksweise werden,
den Leser als Individuum nehmen, ıhm unmittelbar iın seiınem Wert-
empfinden begegnen und eiıner rationalistischen Reduzierung des Menschen-
bildes entgegenzuwirken.

„Scheingrund für die Selbstmorde [a Werther“
a  \Eınem zeıtgenössiıschen „Magazın ZUr Erfahrungskunde entnımmt Saıler die

Fallbeschreibung eınes „ConducteursEmpfindsamkeit und Romantik lassen sich vielfach bezeugen,'® daher darf dem  Moraltheologen keine undifferenzierte „Literaturschelte“ unterstellt werden; ihm  scheint es vielmehr angelegen, die Geister zu unterscheiden. Gerade diese Fähigkeit  möchte er im Leser wachrufen, die geistigen Schutz vor in die Irre leitenden Zeit-  strömungen gewährt, und er eignet sein Buch ausdrücklich dem Leser zu, der — an  einer wahrhaften „Wegscheide“ angelangt — Daseinsmöglichkeiten überprüft.  „Aber dem Jüngling, der nicht umsonst fragt, was ist Wahrheit? der auf dem  Scheidewege des Lasters, und der Tugend stille steht, und vor dem entscheiden-  den Entschlusse, diesen oder jenen Pfad zu betreten, den Blick schärft, um das  Ende zu sehen, wohin beyde führen; [...] diesem geh mit festem Tritte nach,  und begleite ihn in sein Gemach, und tritt ihm mit offener Stirn unter das Auge,  und sprich: sey du mein Leser“ (Instr., 3a-b).  Nach dieser Einleitung folgt im Hauptteil die systematische Auseinandersetzung  mit dem Problem des Suizids. Der erste Abschnitt‘„Gründe wider den Selbstmord“  (1-80) bereitet das gedankliche Fundament, um vorgebrachte Motive dann gesichert  als „Scheingründe für den Selbstmord“ (81-140) entlarven zu können; im dritten Teil  gibt der Menschenkenner und Seelsorger Sailer dem Leser konkrete „Bewahrungs-  mittel vor dem Selbstmorde“ (141-222) an die Hand. Immer wieder besticht die  dialogische Grundstruktur der Studie, die nie lediglich Ergebnisse verkündet, son-  dern mögliche Fragen, Einwände, Gegenpositionen des Lesers bis in die sprachliche  Formulierung hinein aufnimmt, diesen somit in den Gedankengang integriert und  bereits dadurch Überzeugungsarbeit leistet. Die oft gefühlsbetonte und von pietisti-  scher Erweckungsbewegung inspirierte Sprache sollte den heutigen Rezipienten  nicht abschrecken, vielmehr als eine zeitbedingte Ausdrucksweise gewertet werden,  den Leser als Individuum ernst zu nehmen, ihm unmittelbar in seinem Wert-  empfinden zu begegnen und so einer rationalistischen Reduzierung des Menschen-  bildes entgegenzuwirken.  „Scheingrund für die Selbstmorde ä la Werther“  « 17  Einem zeitgenössischen „Magazin zur Erfahrungskunde  entnimmt Sailer die  Fallbeschreibung eines „Conducteurs L ...“, der sich vor den Augen seiner Gefähr-  ten erschossen hat:  „Alles aufs äußerste erschrocken, läuft bestürzt die Treppe herunter — nachdem  sie sich von dem Schrecken erholet, gehen sie zusammen wieder herauf und fin-  den ihn todt, ohne ein Zeichen des Lebens zu geben, auf dem Gesichte zur Erde  liegend, und im Blute schwimmend. Auf seinem Tische lieget der Werther auf-  geschlagen, S. 218, wo es heißt: es ist zwölf — sie sind geladen, u.s.w.“(146 f.).  In Goethes Briefroman expliziert Werther in einem zentralen Gespräch mit Albert  die „Krankheit zum Tode“, welcher auch der genannte Conducteur verfallen war:  '° So z. B. mit Heinrich Jung-Stilling, Matthias Claudius, den Familien Brentano und von  Arnim; vgl. einleitend dazu Franz Georg Friemel, Johann Michael Sailer und die getrennten  Christen, in: Schwaiger/Mai, Sailer 331-349, bes. 339-346; Bernhard Gajek (Hg.), Johann  Michael Sailer, Melchior Diepenbrock, Clemens Brentano. Führer durch die Ausstellung des  Museums der Stadt Regensburg und der Universität Regensburg, 17.1.-18. Februar 1979,  Reß  ensburg 1979.  Erschienen bei Mylius, Berlin 1785, Bd. 3, 2. Stück.  170der sıch VOTL den ugen seıner Geftähr-
ten erschossen hat

„Alles aufs Ääußerste erschrocken, läuft bestürzt die Ireppe herunter nachdem
sSze sıch VDO:  S dem Schrecken erholet, gehen sSze zuieder herauf und fin-den ıhn todt, ohne e1n Zeichen des Lebens geben, auf dem Gesichte ZUY Erde
liegend, un ım Blute schwimmend. Auf seinem Tische lieget der Werther auf-
geschlagen, 218, heißt. ıst zwölf — Sze sınd geladen, U 5.'0U0,

In Goethes Brietroman expliziert Werther 1ın einem zentralen Gespräch mıiıt Albert
die „Krankheıt ZU Tode“, welcher auch der Conducteur vertallen W3  $

16 So mit Heıinrich Jung-Stillıng, Matthıas Claudius, den Famılien Brentano und VO'

Arnım: vgl einleitend dazu Franz Georg Friemel, Johann Michael Saıiler und die getrennNten
Christen, iın: Schwaiger/Maı, Saıiler 331—-349, bes 339—346; Bernl1;rd Gajek (Hg.), Johann
Michael Saıler, Melchior Diepenbrock, Clemens Brentano. Führer durch die Ausstellung des
Museums der Stadt Regensburg und der Universıität Regensburg, 11 Februar 1979,
Reensburg 1979

Erschienen be1 Mylıius, Berlin 1785, Bd 3, Stück
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„Dıie menschliche Nataur, fuhr ıch fort, hat ıhre vyenzen: sSze bannn Freude, Leid,
Schmerzen hıs auf einen geEWISSEN vad ertmg en und geht zugrunde, sobald der
überstiegen ıst. Hıer ıst also nıcht dıe Frage, ob einer schwach oder stark ıst, S$ONL-
dern ob das Maß seines Leidens ausdauern kann, MAX Nn moralısch oder
körperlich sSein. Du Q10st MLY Z Z01Y ennen das une Krankheit ZU Tode,
wodurch die Natur angegriffen wird, dafß teıls ıhre Kräfte verzehrt, teıls
außer Wirkung gesetzt werden, dafß sze sıch nıcht zuieder aufzuhelfen, durch
heine glückliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wieder

e 1  —.herzustellen fähig ıst.
Goethe beabsichtigte nach eıgenem Bekunden ın der tiktiven Lebensgeschichte

Werthers lediglich „Gesinnungen und Handlungen ın ıhrer Folge entwickeln,
ohne moralısche Beurteilung den Krankheitsverlauf nachzuzeıichnen, der unweıger-ıch ın den Tod führte. In der Rezeption des Brietromanes aber „CLrat das alte Vor-
urteil wıeder eın, entspringend aus der Würde eınes gedruckten Buchs, da{fß nam-
ıch einen didaktischen Zweck haben müsse.“*  Ö Aus dem Identitikationsmodell der
Jungen Generatiıon erwuchs eın Legıtimationsmodell für den Su1zıd, das den „Werth,
eın Mensch seyn” seıner absoluten Verbindlichkeit beraubte und dem
ruck empfindsam gesteigerten Leides Dämme brach Irritiert VO der atalen Wır-

ten kirchlichen Kritiker:
kungsgeschichte seınes Werkes wandte sıch Goethe emport eiınen hochgestell-

Und N}  a zwollt Ihr einen Schriftsteller ZUNY Rechenschaft ziehen un ein Werk
verdammen, das, durch einıge beschränkte Geister falsch aufgefaßt, dıe 'elt
höchstens VO  _ einem Dutzend Dummköpfen un Taugenichtsen befreit hat, dıe
Sar nıchts Besseres Iun konnten, als den schwachen est ıhres bifßchen Lichtes
vollends auszublasen!““)

Im Kapıtel „Scheingrund für die Selbstmorde Ia Werther“ 1-105), das sıch 1mM
zweıten Abschnitt seiner Abhandlung findet, thematisıert Saıler die „Krankheıt ZU
Tode“ direkt und fügt S1e zugleich ın das übrıge Umteld seıner Überlegungen 1n.
Der Gelehrte scheint klug die Diskrepanz VO  . Intention und Rezeption berück-
sıchtigen, ındem weder Goethe namentlıch angreıft noch den Werther“ als lıte-
rarısche Leıistung herabwürdigt. Distanzıeren spricht ın der Überschrift vielmehr
VO: eiınem Selbstmord „a Ia Werther“, wodurch sıch lediglich auft das sıch VeI-

selbständigende Argumentationsmodell ezieht und ın der gewählten Formulierung
zudem auf den Modecharakter dieses verheerenden Phänomens anspıelt. Einleitend
typısıert den „Scheingrund“ in tast überspitzter Weıse, den lıterarısch über-
höhten Gedankengang ın seiınem eintachen Kern transparent und eıner Erwiıderung
zugänglıch machen. Dabe] stellt die „Werther-Krankheit“ ın den ursprung-
lıchen Kontext der überschwenglichen, doch unerfüllten Liebe Lotte

„Dıie Liebe (wenn Sze unbezwingbare Leidenschaft geworden, und WLLE hald
bricht der feuerschwangere Funke ın helle, unbesiegliche Flammen aus$) spbannt
dıe Empfindung, hıs Sze überspannt ıst un überspannte Empfindung hann
sıch nıcht mehr Lragen, un nıcht herunterspannen: also mufß $ze sıch tödten,
UunN den o  er auch mıt

18 Goethe, Werther 4®
19 Goethe, Leben 590
20 Goethe, Leben 590

Eckermann, Gespräche 689 Or'| Brıstol, Bischot VO  — Derby)
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I> Gründe zwwıider den Selbstmord“
Fur Goethe WAar mıiıt der Abfassung seınes Werkes die „‚Sache völlig abgetan“,““

der Theologe Saıler nımmt sıch der Jungen Leute gerade d die Wenn auch einem
Miıssverständnis erlegen ıhre Selbstdeutung bıs 1n die letzte Konsequenz VO
Werther her formten; sucht den ‚schwachen Rest iıhres bißchen Lichtes“ NCUu aut-
zuhellen und entwirtft vehement ıne Gegenposıtion:

Zuerst une Antwort ohne Kombpliment. Wenn der Kranke muit der Krankheit
spielet, UunN die Krankheit ımmer mächtiger werden läßt. zyırd sSze endlich
mächtig werden, daß beine Arzne'y mehr dagegen wirken hann. Izt liegt
todt da, der “Or zehen Iagen noch gesund WAN, und dessen Krankheit DOYTr ZWECEY
agen noch eılbar SCWEICH WATEe. Nun hömmt mich hohe ust fragen:

Wenn die Krankheit etliche Augenblicke “DOor dem Sterben unheilbar ıst. War
s$ze auch, da $ze noch ım Keıme schlief, oder dıe erstie Ausserung ıhres
Lebens “VoNn sıch gab? Antwort ım Namen der Menschheit: Neıin.
Wenn der branke Nachbar seine Krankheit lange streichelte, his sze ZUY
unheilbaren Sucht erwuchs, bin ıch recht daran, Wenn ıch mich auf dieses
Streicheln des ryanken Theils verlege? Antwort ım Namen der Mensch-
heit: Neıin.
Wenn Afterärzte gäbe, die die Mode, miıt der Krankheit tändeln, hıs
SLe unbändig wird, als Menschenweisheit, Urgenıte, edle Empfindsamkeit,
Geistesstärke, Gesundheit der Seele rühmen wüfßten: sollte sıch eın Ver-
nünftiger 919}  > den Rezepten dieser Markschreyer leiten lassen? Antwort ım
Namen der Menschheit: Neıin u(1 072703)

Sailer greift die Deutung der Selbsttötung als Krankheit auf, prangert aber die
Verantwortungslosigkeit d VOT allem 1mM Anfangsstadıum nıcht ausreichend egen-
wehr eisten. Diıesen Grundgedanken enttaltet ernüchternden Rücktfragen,
die Selbstverständlichkeiten aufzeigen und den Wıdersinn der beschriebenen Ver-
haltensweise ın seıner „zauberlosen, fürchterlichen Blöße“ Instr., 3b) dastehen las-
scmHn In einem bestimmt und geradezu emphatisch entgegengesetzten Neın spricht
die Ablehnung darautfhin aus und begründet s1e Jjeweıls intensıviert durch die
mehrtache Wiıederholung mıt der Würde des Menschen. Der Vertasser VEIMAaS sıch
in diesem Zusammenhang auf die Nennung des Grundwertes beschränken, da
1im ersten Hauptabschnitt seiıner Schrift das christliche Menschenbild 1mM Einzelnen
erortert hat

Di1e 1m Licht des Naturrechts und der Offenbarung interpretierten Zentralaspekte
seıen hıer zumiındest thesenartig wıedergegeben und VO' Saıiler her knapp kommen-
tıert, s1e 1mM unterrichtlichen Gespräch auf den Selbstmord D/ la Werther“ 1NSs-
terieren können:

„Der Selbstmord ıst ıne mpörung den Naturtrieb ZU  w Selbsterhal-
tung“ (3)

Aus anthropologischer Sıcht 1st die Neıigung ZU Su1zıd als tiefster Selbstwider-
spruch erfahrbar, da der rang leben 1n der menschlichen Natur gründet, W as
sıch sowohl 1mM rein emotionalen Bereich WwI1e in der Stimme der praktischen Ver-

272 Goethe, Leben 590
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nuntt außert. Empfindet der Mensch das Leid als bedrückend, dass sıch der
Selbsterhaltungstrieb ın Selbstzerstörung umkehrt, entspringt diese Todessehnsucht

bend manıtestiert.
lediglich dem Gefühl, nıe jedoch der inneren Werthaltung, die den Wıderspruch bleı-

„Der Selbstmord ıst e1in Aufruhr das allgemeine Menschengefühl“ (1 0).
Werden Menschen schließlich Zeugen einer Selbsttötung, mıissbilliıgen s1e 1ın ıhrem

unmittelbaren Grundempfinden diese JTat: wırd nıcht 1Ur Schmerz darüber Spur-bar, vielmehr „eIn Schauer, der den Strom unserer Empfindungen aufhält; 1st ein
Entsetzen der Natur'  ‚CC

Sınd diese beiıden Gegenargumente nach Auffassung Saıilers prinzıpiıell allen Men-
schen nachvollziehbar, weıl S1e ıne anthropologische Grunddimension rühren,

leitet 1M Folgenden VO der Natur deren Schöpfer über, ” das Ver-
nunftwıidrige des Selbstmordes noch tühlbarer machen“ (16)

„ JE Selbstmord ıst e1n eigenmächtiger Eingriff in die Oberherrschaftsrechtedes Schöpfers CC (1f
uch 1mM „heissesten Leidensdrange“ (19) darf der Mensch als Kreatur Gottes

seıne ıhm VO Schöpfer Stelle 1ın der Welt nıcht eigenmächtig verlassen
und seine Lebensaufgabe „Der den Geıist dem Leibe einhauchet, der allein
hat das Recht, die eıt des Autenthaltes 1ın diesem Wohnorte bestimmen“ (24)

„Der Selbstmord ıst 2ne gewaltsame Durchstreichung des Planes, den die
Fürsehung dem Geschöpfe gezeichnet“ (24)

Derselbe Ansatz wırd 1U  - 4auUus der beschränkten Sıcht des Menschen reflektiert,der seiıne ıhm VO GOott ZUgEMESSCNE Lebensfrist „natürlıcher Weiıse I11UTr Aaus den
Krätten seınes Körpers, 1Ur Aaus der Natur der Dınge“ (24) entnehmen VeErmag.Solange die körperlichen Voraussetzungen ermöglıchen, ergıbt sıch daher für den

beruten hat
Menschen die Pflicht, die Lebensaufgabe gehorsam wahrzunehmen, der Gott ıh

„Der Selbstmord ıst die ausserste Entweihung des edelsten Geschenkes, das
UNS$ Zu edelsten Zwecke gegeben ayard“ (II

In diesem Gesichtspunkt liegt nach Meınung Saıilers „der Knote“ (32), und
veranschaulicht dem Leser 1m Bıld einer aage, dass alles iırdische Leid, das den
Menschen tretffen kann, in keiner Weıse den Gütern des Lebens gleichkommt, die
iıhm ın dieser Welt un! VOT allem ın der transzendenten Wirklichkeit VO Gott her
zuteıl werden. Der Autor beklagt jedoch die „traurıge Wahrheit, dafß sehr wenıgeMenschen den Werth des Lebens recht wagen wıssen, noch wenıgere aber 1mM
Autstosse ırgend eınes Leidens unpartheyısch sınd, die schlimmen und gyutenSeıten dieses Lebens, besonders iın Verbindung mıiıt der Zukunft und Ewigkeıt,einander abzuwägen‘ (35) Der Selbstmord resultiert daraus, dass sıch der Mensch
dem Leid auslietert: e 1sts miıt jedem Leıiden, wodurch das Gefühl VO:  3 dem Werthe
des Lebens nach und nach AUus der Seele des Leidenden verdrängt, und die Emp-findung VO der Lästigkeıt des Lebens 9 gestärkt, erhöhet wiırd: bis der
Entschlufß aufwacht, die ast wegzuwerten, und der Muth, ıhn vollziehen. Das 1sSt
die Geschichte der Krankheit“ (36) Als natürlich erwelst sıch dieser Krankheits-
verlauf, wenn InNnan die „Reıhe der Wırkungen“ (38) überblickt, allerdings nıcht 1mM
ethischen Sınn „Es geht ganz natürlıch Z dafß eiıner SAr unnatürlichsten and-
lung, ZU Selbstmorde, reıt wiırd“ (38
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„Der Selbstmord ıst zugleich der Tod aller vernünftigen, aufgeklärten, PY-

leuchteten (Gottes-, Menschen-, Selbstliebe (39)
Recht verstandene Gottesliebe bewahrheitet sıch nıcht alleın ın der Sehnsucht,

alsbald ZU Schöpfer zurückzukehren, sondern Zuerst in der „ausharrendel[n]
Erfüllung des göttlichen Wıllens“ (40); Liebe Zzu Menschen bedeutet nıcht, ande-
TCMN durch Su1zıd eın „Ubermaase alles ummers“ (45) bereiten und der „gelieb-
ten Person das Andenken iıhren unglücklichen Liebhaber für ıhr BaNZCS Leben
schauervoll machen“ (45) Echte Selbstliebe schließlich vollendet sıch nıcht in der
eigenmächtigen Beendigung des Leıdes, dagegen 1ın aufopfernder Geduld und der
damıt gewährten Chance, über ıne 1NSs Personsein integrierte Leiderfahrung ZuUur gel-
stıgen Weıiterentwicklung und inneren Reifung gelangen.

„Der Selbstmord steht ım fürchterlichsten Gegensatze den Buchstaben,
un den Geist der Offenbarung“ (49)

Diese Aussage erhellt die „Quintessenz des Christenthums, und das ark der
Bıbel“ (63), und der Theologe bekräftigt seınen bısherigen Gedankengang mıiıt dem
aNZCH Gewicht der Offenbarung. Er 11 dem Leser alt schenken 1m Vertrauen
auf (GJott und die biblischen Verheißungen und ezieht darauf einzelne christliche
Grundtugenden. Besonders eindringlich vergegenwärtigt das Bıld Jesu, das die
Offenbarung dem Menschen anbietet: „Sıe zeıgt uns (nebst anderen herrlichen
Beyspielen) dem Stitter der christlichen Religion das allervollkommenste Bey-
spıel ausharrendster Geduld 1ın den aussersten Leıden, der keinen Weg seiner
Herrlichkeit kannte, als den Leidenspfad, und Uulls Zur Pflicht machte, in seine
Fufßstapfen einzutreten“ (57) Nur die Wahrheit Christi efreıt den Menschen,
1Ur iın seinem Urbild tindet Erlösung: „Messer, Pıstole, Strick eticCc sınd also
nach dem Geiliste der Offenbarung keine Mıiıttel, den Menschengeıst frey ‚>

chen“ (56)
Nachdem Sailer ın einem „letzte[n] allumfassendel[n] Grund wıder den

Selbstmord“ (64) die behandelten Argumente „concentrıirt“ (76) un! die Selbst-
totung noch eiınmal als den „Inbegrif VO allem, W as grauvoll heissen kann“ (64) dra-
stisch VOT ugen geführt hat, fasst seıne Verurteilung des Suizıds ın ıne poımntier-

rage „Der Mensch! eın Bıld defß, der ebt und ganz Leben und Freude ISt, soll
Freude Nichtseyn haben?“ (79)

Bewahrungsmittel “r dem Selbstmorde
In das erwähnte Kapıtel über die „Krankheıt ZU Tode“ rückt der Autor „eıne

Stelle AaUus der besten Rezensıion der Leiden des Jungen Werthers“ eın s1e
Stamm(t VO Matthias Claudius, dem geistesverwandten protestantıschen Freund, der
sıch 1mM Pseudonym „Asmus” erkennen gibt:“”

V dıe Lieb? 1SE eıgen Dıing; läßt sıch s nıcht miıt ıhr spielen, WE muiıt einem
Vogel. Ich henne S26e, 70 2€E S€ durch Leib, und Leben geht, und ın jeder Ader
zuckt, un stort, un mıt' m  2 Kopf Un der Vernunft hurzweiılt. Der AYIME

Werther! Er hat ON seine Einfälle, und Gedanken. Wenn doch ıne Reıse
nach Pareıs, oder Pecking gethan hätte! SO aber zwollt? nıcht WE “On Feuer

23 Hıer zıtilert ach Saıler; ursprünglıch veröttenrtlicht 1: „Der Deutsche, Wandsbecker
Bothe“, Hamburg, Oktober 17//4
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un Bratspie/, und wendet sıch lange Yan herum, hıs ıst. Und das
ıst eben das Unglück, dafß einer bey el Geschick un Gaben schwach
SECYH hann. Und darum sollen sze der Linde der Kırchhofmauer neben
seinem Grashügel 2Nne Grasbank machen, dafß MAaN sıch darauf hinsetze, un
den Kopf ın dıe 'and lege, und über dıe menschliche Schwachheit WEINE.
Aber, wenn du ausgeweinet hast, sanfter, guter Jüngling! WeNnnrn du ausgeweıinet
hast; hebe den Kopf frölich auf, und sitemme die 'and ın die Seıte! Denn
giebt Tugend, dıe, WE die Liebe, auch durch Leib, und Leben geht, un ın jeder
Ader zuckt, UuN SLEOT| Sze soll, dem Vernehmen nach, NT miıt vzel Ernst, UuN
Streben ETTUNKEN werden, und deßwegen nıcht sehr bekannt, un beliebt SCYT,
aber WEr SE hat, dem soll Sze auch dafür reichlich lohnen, bey Sonnenschein,
un Frost und egen, Un Wenn Freund Haın miıt der ıppe kommt“ (103

Der Herausgeber des „Wandsbecker Bothen“ ıroniısıert 1ın seıner kritischen
Stellungnahme die Fıgur des Werther und eiınen bındungslosen Gefühlskult, der Zer-
störerische Tendenzen ın sıch birgt. Dadurch gelingt ıhm, den Leser 1m eıgent-
lıchen Sınne „enttäuschen“ und die ugen öffnen für wahres und glückendes
Menschsein. Der blofßen Emotion begegnet eın ethisches Korrektiv, und Tugend
empfiehlt sıch als Weg, den „Werth, eın Mensch seyn” bleibend erschließen.
Um den Menschen aus seıner dunklen Lebenskrise befreien, oilt mithın seiıne
Werthaltung wecken und als dauerhafte Bereitschaft 1ın ıhm verwurzeln.
Wıederum zeichnet Saıiler hier 1n Anlehnung Claudius 1Ur die Leıitlinie VOI,
konkretisiert diese jedoch 1mM Abschnitt „Von den Bewahrungsmitteln VOT dem
Selbstmorde“ einzelnen ethischen Ratschlägen, die dem Leser ZUr!r beständıgen
Einübung anls Herz legt:

Verwirf, ohne Untersuchung, alles, Wa das Gefühl “n der (JrÖösse dieser
Greuelthat schwächt. Denn ıst NUNY Blendwerk“

Nachdrücklich der Vertasser VOT Liıteratur, die den Selbstmord asthetisch
verklärt, dadurch Todessehnsüchte 1mM Menschen freisetzt, su1zıdale Neigungen VCI-
stärkt un! indırekt legitimıert. egen der unkalkulierbaren Gefährdung rat 1ın
diesem Ausnahmetall Oß  9 sıch gänzlich VO einer derartıgen Schrift fern halten,
denn auch bei zugestandener liıterarischer Qualıität wandle S1Ce sıch in „eıne Schale,
worınn überzuckert ıft präsentirt wiıird“

„Lerne Mäßigung ın allem, WAa$ Freude oder Kummer, Begierde oder Furcht
heißt. Der Freund der Mäßigung annn unmöglıich Selbstmörder werden“

In posıtıver Weıse leitet Sailer seine Leser d} Empfindungen Ma{ und innere
Ordnung bınden, da s1e erst darın hre tietste und lebensspendende Entfaltung
empfangen; bedauert die Terminologie Kants übernehmend „dafß die Fahrten
der theoretischen Vernunft viele Lobredner haben, ungeachtet der vielen Sand-
bänke und Meerstrudel, dıe sS1e allemal gefährlich machen, 1mM Gegentheıle die
Souveränıtät der praktıschen Vernuntft über das tausendwogige Menschenherz, die
allemal 1Ur mıiıt Freude und Heıterkeit lohnet, wen1g Freunde tindet“ ıne
ın der Vernuntt tundierte Werthaltung, „diese[n] schönel[n] Zug 1n dem Ebenbilde
Gottes“ (15), moöchte nıcht allein durch ıne ethische Norm aufdecken: 11 den
Menschen darüber hinaus ZuUur Quelle der christlichen Offenbarung führen, »”
nıcht NUr Unterricht, sondern auch Kraft schöpfen kann, die empfohlene Mäfigung

erobern“
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‚ Eaß dıch nNıe VOoO Gebethe, das heißt, VO Kindersinn den Allvater
der Menschheit, oder, WAaS$s eines ıst, (919) Glauben die Fürsehung abbrin-
gen“ (157)

Sein gültıges Ma{iß ertährt der Mensch ın Gott; das Gebet stellt deshalb, „recht VCI -

standen, und recht gebraucht, das einzıge allgemeinhinlängliche“ Bewahrungs-
mıttel dar. Innıges Gespräch mıiıt Gott vergegenwärtigt immer wıeder das kindliche
Vertrauen zu barmherzigen Vater und wirkt durch diese Festigung des Glaubens
der Versuchung Zur Selbsttötung Heroisch verbrämte Todessehnsucht w ann-
delt sıch 1mM Gebet IB stilles Anschmiegen die and des Allmächtigen
das heifßßst, würde keıin Selbstmord mehr seyn”

Der drıtte Hauptabschnitt beinhaltet zahlreiche weıtere und me1lst praktısch 4US-

gerichtete Empfehlungen, die das Verhalten stabılisıeren und die menschliche Kata-
strophe verhindern sollen Von Trübsinn umlagerten Lesern legt Saıiler beispielsweiıse
nahe, akute Krisensiıtuationen durchzustehen, eıt gewınnen und sıch eiıner
Klärung der scheinbar ausweglosen Sıtuation offen halten: „Lerne warten, denn
entweder andert sıch dıe Gestalt der Dınge oder deıin Herz  «“ Zudem tührt
aber philosophische Dıiıspute d vermittelt dadurch geistiges Rüstzeug und inıtuert
eigenständiges Weiterdenken.“

Be1 der Beurteilung eines versuchten oder vollzogenen Su1zıds unterscheidet Saıler
als Moraltheologe zwıschen der „Natur” und dem „Indivyviduum des Selbstmordes“
(208) Der Täter selbst darf nıcht vorschnell verurteılt werden: „Denn das mensch-
lıche Herz hat Tiefen, die IN1all durch kein Senkbley auch der genauesten Beo-
bachtung ergründen kann“ Jeder Mensch begegnet 1mM Spiegelbild des Selbst-
mörders zumiındest tendenziel]l sıch selbst und hat keıin Recht, sıch über diesen
erheben: „Wer dem Selbstmörder nıcht den Menschen erblicket, nıcht erblicket ın
seıner wahren Gestalt, der tindet ıhn nırgends“

Am Ende richtet Saijler einen zweıtachen „Wunsch“ dıe zeıtgenössıschen
Schriftsteller und kehrt damıiıt vVARS Ausgangspunkt seiıner Abhandlung zurück.
Eınerseıts verwahrt sıch Lıteraten, die sıch dem gleichermafßen modischen
Wwı1ıe verhängnisvollen TIrend9 die „Vernunft Zu Fufßschemel der Leiden-
schaft herunterzuwürdigen“ (214), ZU anderen seıne Hoffnung auf den
Schriftsteller, „der das Menschenherz, die Welt, sıch und die Tugend kennet, der
Sache und Sprache in seiıner Gewalt hat, der 1nnn und uth hat schreiben, W as
wahr 1st und nutzt, nıcht W as eld und Beyfall bringt. Du Mann, welchem
Hımmelsstriche du ımmer lebst,; WenNn dich diese Zeıile weckte, w1e würden dir nıcht
Unschuld, Weısheıt, Religion und das VOT Selbstmord gesicherte Menschenleben
danken!“ (214— „Laß dich nie vom Gebethe, das heißt, vom Kindersinn gegen den Allvater  der Menschheit, oder, was eines ist, vom Glauben an die Fürsehung abbrin-  gen“ (157):  Sein gültiges Maß erfährt der Mensch in Gott; das Gebet stellt deshalb, „recht ver-  standen, und recht gebraucht, das einzige allgemeinhinlängliche“ (157) Bewahrungs-  mittel dar. Inniges Gespräch mit Gott vergegenwärtigt immer wieder das kindliche  Vertrauen zum barmherzigen Vater und wirkt durch diese Festigung des Glaubens  der Versuchung zur Selbsttötung entgegen. Heroisch verbrämte Todessehnsucht wan-  delt sich im Gebet „in stilles Anschmiegen an die Hand des Allmächtigen [...] —  das heißt, es würde kein Selbstmord mehr seyn“ (160).  Der dritte Hauptabschnitt beinhaltet zahlreiche weitere und meist praktisch aus-  gerichtete Empfehlungen, die das Verhalten stabilisieren und die menschliche Kata-  strophe verhindern sollen. Von Trübsinn umlagerten Lesern legt Sailer beispielsweise  nahe, akute Krisensituationen durchzustehen, um Zeit zu gewinnen und sich einer  Klärung der scheinbar ausweglosen Situation offen zu halten: „Lerne warten, denn  entweder ändert sich die Gestalt der Dinge - oder dein Herz“ (164). Zudem führt er  aber philosophische Dispute an, vermittelt dadurch geistiges Rüstzeug und initiiert  eigenständiges Weiterdenken.“*  Bei der Beurteilung eines versuchten oder vollzogenen Suizids unterscheidet Sailer  als Moraltheologe zwischen der „Natur“ und dem „Individuum des Selbstmordes“  (208). Der Täter selbst darf nicht vorschnell verurteilt werden: „Denn das mensch-  liche Herz hat Tiefen, die man durch kein Senkbley auch der genauesten Beo-  bachtung ergründen kann“ (207). Jeder Mensch begegnet im Spiegelbild des Selbst-  mörders zumindest tendenziell sich selbst und hat kein Recht, sich über diesen zu  erheben: „Wer an dem Selbstmörder nicht den Menschen erblicket, nicht erblicket in  seiner wahren Gestalt, der findet ihn nirgends“ (212).  Am Ende richtet Sailer einen zweifachen „Wunsch“ (213) an die zeitgenössischen  Schriftsteller und kehrt damit zum Ausgangspunkt seiner Abhandlung zurück.  Einerseits verwahrt er sich gegen Literaten, die sich dem gleichermaßen modischen  wie verhängnisvollen Trend anpassen, die „Vernunft zum Fußschemel der Leiden-  schaft herunterzuwürdigen“ (214), zum anderen setzt er seine Hoffnung auf den  Schriftsteller, „der das Menschenherz, die Welt, sich und die Tugend kennet, der  Sache und Sprache in seiner Gewalt hat, der Sinn und Muth hat zu schreiben, was  wahr ist und nützt, nicht was Geld und Beyfall bringt. Du Mann, unter welchem  Himmelsstriche du immer lebst, wenn dich diese Zeile weckte, wie würden dir nicht  Unschuld, Weisheit, Religion und das vor Selbstmord gesicherte Menschenleben  danken!“ (214 f.).  » ... in jeder Nacht dieses Lebens einen Lichtpunct finden“  Aus heutiger Perspektive werden natürlich große Defizite in Sailers Studie „Über  den Selbstmord“ erkennbar, nicht nur aufgrund der inzwischen grundlegend er-  weiterten medizinischen, psychologischen und soziologischen Einsichten. Worin  besteht eine bleibende und aktualisierbare Bedeutung dieser Schrift?  ? Vor allem in Auseinandersetzung mit Seneca, Cicero, Cato (169-202); am Schluss gibt  Sailer in einem umfangreichen Gedicht ein Beispiel seiner poetischen Fähigkeiten (218-222)  und leitet mit den Worten über: „Wem meine Prosa zu matt ist, der lese die freye Poesie über  den Selbstmord“ (218).  176ın jeder Nacht dieses Lebens einen Lichtpunct finden“

Aus heutiger Perspektive werden natürlich grofße Defizite ın Sailers Studie „Über
den Selbstmord“ erkennbar, nıcht 1Ur aufgrund der iınzwischen grundlegend CI -
weıterten mediziniıschen, psychologischen und soziologischen Einsıiıchten. Worıin
esteht ıne bleibende und aktualısıerbare Bedeutung dieser Schritt?

24 Vor allem 1n Auseinandersetzung mıiıt Seneca, Cicero, CatoS chluss gibt
Saıler ın einem umfangreichen Gedicht eın Beispiel seıiner poetischen Fähigkeıiten m
und leıtet mıit den Worten ber: „ Wem meıne Prosa MAatt iSt, der lese die freye Poesıe ber
den Selbstmord“ (218
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ach Erwin Rıngel, dem dıe Suizıdforschung gerade 1m psychischen Bereich ma{iß-
gebliche Erkenntnisse verdankt,“ stellt sıch die spezifische Aufgabe der Religion bei
der Suizıdprophylaxe darın, ZUur Sınnfindung des 2ase1ns beizutragen un: leh-
rCIl, „da{fß 11UT (sott und nıcht der Mensch der Herr über Leben und Tod 1st.  Dn Er
eriınnert dabei die vermiınderte Wertbezogenheıt als einen „entscheidendel[n]
Bestandteıl des präsu1zıdalen Syndroms

Vor allem 1n dieser Hınsıcht lassen sıch der Abhandlung Sailers durchaus OVO-
zierende und die heutige Auseinandersetzung anregende Posıtiıonen entnehmen, die
eiınen bewusst wertbestimmten Fragehorizont entwerten und einen heilsamen Kon-

uUuNseIcr Erlebnisintensität ausgerichteten Gesellschaft bılden. Nur
empfängt letztlich der Hılteruf des Selbstmordes ıne gültıge und befreiende Ant-
WOTrT. Christliches Wertempfinden stärken heißt jedoch nach den Worten Saılers
auch, begründet Hoffnung schenken auf eın Weiterleben nach dem Tod, „weıl das
kranke Menschenherz eınen Balsam daran ındet, dessen bedarf, und den ON
nırgends tinden annn (46) Der Theologe und Menschentreund tährt tort: „Ich Sapc
11UT: Wer die Unsterblichkeit glaubt, hat eınen wichtigen rund wiıder den
Selbstmord mehr; kann ın jeder Nacht dieses Lebens einen Lichtpuncect finden, der
ıhn VO Abgrunde der Verzweiflung wegleitet“ (47)

Wenn Johann Michael Sailers Frühschrift 1m heutigen Leser alleın diese heraus-
tordernde Hoffnung und somıt wahres Menschseıin aufleuchten lıeße, dann würde
vielleicht manch „glımmender Docht“ E  e entfacht, wI1e bei Werther 61 -
öschen.

25 Vgl das Standardwerk VO Erwin Rıngel, Der Selbstmord Abschlufß eıner krankhatten
psychischen Entwicklung. Eıne Untersuchung /45 gerettetien Selbstmördern, Frankturt

>1984.
Erwin Rıngel, Selbstmord Appell dıe anderen. Eıne Hılfestellung tfür Getährdete und

iıhre Umwelt, München *1984,
ebı  Q
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Das praktische Schriftstudium
ach Johann Michael Saıler

VO  -

Johann Hotmeier

Johann Michael Saıler legt 1mM Jahre 788 mıiıt seıiner Abhandlung Zu praktischen
Schrittstudium ıne Theorie der geistlichen Schriftlesung vor‘. Es 1st der Ver-
such dieser Art 1mM katholischen Raum. Sıch damıt beschäftigen lohnt sıch auch
heute noch. Wır lernen adurch Sailers Persönlichkeit näher kennen, verstehen
besser, W as iıhn ZU Inıtıator der geistlichen Erneuerung in der ersten Hältte des
19. Jahrhunderts werden ließ“, WI1eSsO Anstöfße für das heilsgeschichtliche Denken
des Jahrhunderts beeinflussen konnte. Bischof Rudolf Graber schreibt Saılers
150 Todestag, Saıler habe mıiıt seherischem Blick vieles schon VOrWCESCHOMMCN$, W as
das ILI. Vatıkanısche Konzıl hat: dıe stärkere Beachtung des Evangeliums;
dıe ökumenische Bewegung in der katholischen Kırche; deren Offnung Zur Welt,
nıcht, sıch iıhr gleichförmig machen, sondern Welt und Heilsbotschaft auf-
einander beziehen.‘

Was Saıler mıiıt seiınen Vorschlägen Zu praktıschen Schrittstudium auch uLNseIier
eıt noch SCH hat, ergibt sıch AaUsSs den Antworten auf tfolgende Fragen:

Wıe kommt Saıler Zu praktischen Schrittstudium?
Was 1st das Charakteristische seiıner Vorstellung VO praktıschen Schritt-
studıum?

Dıie Antwort auf die rage umta(ı drei Gesichtspunkte: über Ansätze ın
Theologıe und Frömmigkeıt seiner Zeıt; durch die Begegnung mıt dem Freundes-
kreıis Johann Kaspar Lavater; aufgrund seınes persönlichen Charısmas.

Ansé'tze ın Theologie un Frömmigkeit seiner eıt
Im Jahrhundert beginnen Theologen, sıch verstärkt mıiıt der Heılıgen Schriftt

beschäftigen. Dıie Neuordnung der theologischen Studien nach den Vorstellungen
Rautenstrauchs ın den jJosephinıschen Reformbestrebungen gab dem Studıum der
Exegese des Alten und Neuen Testaments iın der Priesterausbildung orößeres (Ge-
wicht. Rıchard Sımons (1638-1712) pentateuch-kritische Erkenntnisse hatten das
Interesse der biblischen Geschichte geweckt und 1m berühmten „historıschen

I In Vorlesungen aAaus der Pastoraltheologie, Bd 17 München 1788, Ges Werke,
Georg Aichinger, Johann Michae]l Saıler. Bıschot VO Regensburg, Freiburg 1865;

Wıllibrord Schlags, Johann Michael Saıler. „Der Heılıge einer Zeiıtenwende“, Bonn 1934
Rudoltf Graber, Johann Mıchael Saıler und seıne Zeıt, Regensburg 1982
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Katechismus“ VO Claudius Fleury ıhren Niıederschlag gefunden‘; Johann Davıd
Michaelıs (1717-1791) gab der biblischen Hermeneutik nachhaltıge Impulse durch

Engelbert Klüpftel 1733-R1die Heranzıehung der orientalıschen Sprachen”.
rachte Mi1tL der Idee VO Reich (sottes den geschichtlichen Aspekt die Dogmatık
C1M und OÖrderte das heilsgeschichtliche Theologieverständnis Allerdings blieb die
stärkere Hınwendung ZUuUr Bıbel und ZUr Geschichte zunächst die Angelegenheıt
WEN1SCI., Dıie lıterar-kritischen Ideen VO  » Richard Sımon stießen ı katholischen
Raum auf Wıderstand und wurden 1Ur zögernd ı den theologischen Studienbetrieb
einbezogen. Aloıs Buchner, ein Schüler Saılers, schreibt ı Würdigung des prak-
tischen Schriftstudiums SC11N11C5S5 Lehrers „Ich mu{(ß hıer bemerken, dafß INnan Zt
ImMe1iLNer Studien keinen oder noch keinen Begriff VO erbaulichen Schrittbetrachten
un Schriftlesen hatte Es WAar damals C111 Studium der Theologie ohne Bıbel nıchts
Seltenes, sowohl NI als auch außerhalb der Klöster Eın sehr braver katholischer
Geistlicher versicherte IT1I, habe während SC111C5 PaNnzcCn Studiums der Theologıe
Sal keine Bekanntschaft mMIi1tL der Heılıgen Schrift gemacht

Wenn sıch Saıiler dieser Erschwernisse dem naturalıstischen und rationalı-
stischen Denken der Aufklärungszeıit entziehen un: der Bibel zuwenden kann,
ürften dafür die geistlichen Anregungen ausschlaggebend SCWESCH SCHI, die
sC1INeEeTr zweijährıgen Novızıatszeıt Jesuitenorden Landsberg Lech 0—

erhijelt Dort lernt 111C bıblısch christologisch Frömmigkeıit und
die Methode der biblisch ausgerichteten ignatianischen Meditation kennen die
SC1I PaNZCS Leben lang beibehält

Begegnung mM1Lt dem Freundeskreis Johann Kaspar Lavater

WDas Vorbild für Theorie des praktischen Schrittstudiums findet Saıiler
den aszetisch biblischen Schritten des Freundeskreises Lavater, den als Dichter
un! religionsphilosophischen Schrittsteller bekannten protestantischen Pfarrer aus

Zürich Aus der ersten Begegnung Sailers MI1L Lavater, der Ingolstadt
Jahre F7 kam entwickelte sıch SspOontan 111Cc tiete Freundschaft die zahlreichen
Besuchen Sailers be1 Lavater und dessen Freundeskreis der Schweiz tführte Es
kam fruchtbaren Zusammenarbeıt und gegense1tger Unterstützung
be] Veröffentlichungen Und Sailer scheute sıch nıcht SC1INECIN Vorlesungen ZU

praktischen Schrittstudium wörtliche Anleihen aus den Schritften SC1HNCT Schweizer
Freunde nehmen, VO  — allem aus den Veröffentlichungen dieses reises über die
rechte Art des Bıbelstudiums

FEınen Überblick ber dıe Bedeutung der biblischen Geschichte Unterricht dieser eıt
bringt Johannes Hofinger, Geschichte des Katechismus Österreich VO (Canısıus bıs ZUur

Gggenwartz Innsbruck-Leıipzıg 1937, 84— 88
” Anmerkungen Saıilers Anschuldigungsbrief VO Rössle, ı111; chıel, Saıler 1’ 248—

251

; Magnus Jocham, Dr. Aloıs Bucher, Augsburg 1970,
’ Ein direkter Zusammenhang ı1ST testzustellen folgenden Schriften: Johann Hess,

Vom Reich Gottes, Frankfurt und Leipzi1g, 1971° ders., Über die beste Art, die göttlichen
Schritten studıeren, Zürich 17/74; Pfenninger, Philosophische Vorlesungen ber das
SOgENANNLE Neue LTestament Bände, Leıipzıg 1785 Johann Caspar Lavater, Pontıus Pılatus
der dıe Bıbel Kleinen und der Mensch Großen Bände, Zürich 17872 1785 Zum
Verhältnis VO Saıler und Lavater Un Franz Georg Friemel Johann Miıchael Saıiler und das
Problem der Kontessionen Leipzı1g 1972 204—2727 Zum Verhältnis VO Sailer und Hamann
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Persönliches Charısma

Ausschlaggebend tür Saılers Hınwendung Zur Heılıgen Schrift und für das VO  '
iıhm gyeübte praktısche Schrittstudium 1st seın persönlıches Charisma, das ıhn für die
Bedürfnisse seıner eıit hellsichtig macht und die Mängel 1mM relıg1ösen Leben der
Menschen erkennen äßt. Saıiler 1sSt betrotten VO Austall gelebten Glaubens 1mM
Alltag, eın Umstand, der zwangsläufig den rationalıstischen Strömungen der Aut-
klärung Tür und Tor öffnet und ZU „Geıistlosen Mechanismus 1ın der Frömmıig-
eıt tührt. Dıiese Erkenntnis aßt Saıler den weıtreichenden, letztlich seın BaANZCS
Leben bestimmenden Entschlufß tassen, „bei allen Gelegenheiten dem wesentlıchen,
praktischen, kraft- und tatenreichen Christentum das Wort reden bıs seınem
etzten Atemzug” Er diesen Entschlufß ın die Tlat u ındem versucht, selbst
ımmer tieter ın den Gelst der Heılıgen Schrift einzudringen und seıne Schüler ZU

praktischen Schriftstudium anzuleıten, damıiıt auch s1e aus dem Ursprungsdokument
des christlichen Glaubens schöpfen und ıhr Leben danach gestalten lernen. Dıi1e
Vorlesungen ZU praktischen Schrittstudium sınd Niıederschlag seınes Bemühens.
Nachdrücklich betont Orn

Praktisch soll das Schrittstudium se1ın, soll sıch 1m Leben auswirken und die
Lebenseinstellungen verändern und nıcht 1ın iıntellektuelle und akademische Aus-
einandersetzungen abgleiten; soll Studium se1n, nıcht 1Ur eın tändelndes Biıbel-
lesen, das sıch VO  3 der Beschäftigung mıiıt anderer Lektüre kaum unterscheidet:; und

soll eın erbaulıches, betrachtendes Schriftstudium seın 1mM Unterschied ZUuU

gelehrten, dessen primäres Ziel das bessere Verständnis des biblischen Textes 1st und
nıcht sehr dıe Erhebung des Geilstes und die Erhellung des Schrittsinnes für das
tägliche Leben?

Sailers Charısma 1sSt zuzuschreiben, da{fß® die Eınseıitigkeiten 1mM Umgang mıiıt
der Bıbel klar erkennt. Es sınd bıs heute die gleichen geblieben:

der selektive Umgang mıt der Heılıgen Schrift, der „einıge tellen seiınen
Lieblingsstellen macht und die übrigen flüchtig berührt“ oder überhaupt nıcht
beachtet, eın Umgang, der nach schönen und gefälligen Worten sucht, nıcht aber
danach, w1e der Geılst der Schrift den Menschen erfassen und seın Leben VeEI -
ändern kann ”;
der sektiererische Umgang mıt der Bıbel, der VO  — höherer Erleuchtung traumt
un mehr iın dıe Bıbel hineinliest als s1e will, der Antworten auf die
Fragen der iıntellektuellen Neugierde sucht und s1e auch indet, eben „weıl s1e
sucht, obgleıich S1e nıcht darın sınd und nıcht darın se1ın können« 11

Y

Konrad Feıereıs, Die Religionsphilosophie Sailers, In: Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Jo-
hann Michael Sailer und seıne Zeıt, Regensburg 1982 (Beıträge Zur Geschichte des Bıstums
Regensburg 16), 240—-248%

Lese- und Betbuch, Vorrede Zur Auflage. 2 9 XI
9 16, 6364

1 9 156 „50 eın Fehler 1st C5, immer 11UT Jjene Stellen wichtig tinden, VO
Glauben die ede ISt, und jene geringzuachten, VO Liebe und Bufße geredet wırd der
umgekehrt3. Persönliches Charisma  Ausschlaggebend für Sailers Hinwendung zur Heiligen Schrift und für das von  ihm geübte praktische Schriftstudium ist sein persönliches Charisma, das ihn für die  Bedürfnisse seiner Zeit hellsichtig macht und die Mängel im religiösen Leben der  Menschen erkennen läßt. Sailer ist betroffen vom Ausfall gelebten Glaubens im  Alltag, ein Umstand, der zwangsläufig den rationalistischen Strömungen der Auf-  klärung Tür und Tor öffnet und zum „Geistlosen Mechanismus in der Frömmig-  keit“ führt. Diese Erkenntnis läßt Sailer den weitreichenden, letztlich sein ganzes  Leben bestimmenden Entschluß fassen, „bei allen Gelegenheiten dem wesentlichen,  praktischen, kraft- und tatenreichen Christentum das Wort zu reden bis zu seinem  letzten Atemzug“*. Er setzt diesen Entschluß in die Tat um, indem er versucht, selbst  immer tiefer in den Geist der Heiligen Schrift einzudringen und seine Schüler zum  praktischen Schriftstudium anzuleiten, damit auch sie aus dem Ursprungsdokument  des christlichen Glaubens schöpfen und ihr Leben danach gestalten lernen. Die  Vorlesungen zum praktischen Schriftstudium sind Niederschlag seines Bemühens.  Nachdrücklich betont er:  Praktisch soll das Schriftstudium sein, d. h. es soll sich im Leben auswirken und die  Lebenseinstellungen verändern und nicht in intellektuelle und akademische Aus-  einandersetzungen abgleiten; es soll Studium sein, nicht nur ein tändelndes Bibel-  lesen, das sich von der Beschäftigung mit anderer Lektüre kaum unterscheidet; und  es soll ein erbauliches, betrachtendes Schriftstudium sein im Unterschied zum  gelehrten, dessen primäres Ziel das bessere Verständnis des biblischen Textes ist und  nicht so sehr die Erhebung des Geistes und die Erhellung des Schriftsinnes für das  tägliche Leben”.  Sailers Charisma ist es zuzuschreiben, daß er die Einseitigkeiten im Umgang mit  der Bibel klar erkennt. Es sind bis heute die gleichen geblieben:  —-  der selektive Umgang mit der Heiligen Schrift, der „einige Stellen zu seinen  Lieblingsstellen macht und die übrigen flüchtig berührt“ oder überhaupt nicht  beachtet, ein Umgang, der nach schönen und gefälligen Worten sucht, nicht aber  danach, wie der Geist der Schrift den Menschen erfassen und sein Leben ver-  ändern kann'®;  der sektiererische Umgang mit der Bibel, der von höherer Erleuchtung träumt  und mehr in die Bibel hineinliest als sie aussagen will, der Antworten auf die  Fragen der intellektuellen Neugierde sucht und sie auch findet, eben „weil er sie  sucht, obgleich sie nicht darin sind und nicht darin sein können  « 11,  ,  s. Konrad Feiereis, Die Religionsphilosophie Sailers, in: Georg Schwaiger/Paul Mai (Hg.), Jo-  hann Michael Sailer und seine Zeit, Regensburg 1982 (Beiträge zur Geschichte des Bistums  Regensburg 16), 240-248.  Lese- und Betbuch, Vorrede zur 2. Auflage. WW 23, XXII.  ? WW 16, 63—64.  ° WW 16, 156: „So ein Fehler ist es, immer nur jene Stellen wichtig zu finden, wo vom  Glauben die Rede ist, und jene geringzuachten, wo von Liebe und Buße geredet wird oder  umgekehrt ... So ein Fehler ist es, jene Stellen hervorzusuchen, wo Menschenliebe empfohlen  und die zu übergehen, wo Glaube und Gebet um den Heiligen Geist eingeschärft wird ... So  ein Fehler ist es, jene Stellen wichtig zu finden, darin Moral, und jene unwichtig, darın Dog-  matik gelehrt wird“.  1 WW 16, 84.  180So eın Fehler 1st CS, Jjene Stellen hervorzusuchen, Menschenliebe empfohlen
und die übergehen, Glaube und Gebet den Heiligen Geist eingeschärft wırd SO
eın Fehler 1St C5S5, jene tellen wichtig finden, darın Moral, und jene unwichtıig, darın Dog-
matık gelehrt WIFr:

1 '9
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der rationalistische Umgang MIi1tL der Bıbel, der die Vernuntft ZU Rıchter über die
Offenbarung macht und S1C estimmten Schulmeinungen oder Moralsystemen
anpaßt und M1L philosophischen Theorien harmoniısıeren versucht ;
der utılıtarıstische Umgang mMI1 der Heılıgen Schrift, der dıe Schrift den Be-
dürfnissen der eıt unterwirtt und ı der Bibel gerade das sucht und findet, W aAs

individuellen Absichten und estimmten politischen Meınungen entspricht ”;
der journalistische Umgang MI1tL der Bibel, der auf öffentliche Zustimmung AUus$s IST,
sıch aber. den spirıtuellen Gehalt der Heılıgen Schritt kümmert!“.

Was 1ST das Charakteristische Saılers Vorstellungen VO praktischen Schrift-
studium?

Formal legt Saıiler C1Mn klar gegliedertes, systematısches Werk Theorie und Praxıs
des praktischen Schriftstudiums VOT Der Teıl SCHICT Darlegungen befafßt sıch
MI1 den hermeneutischen Grundsätzen der ZwWwe1ıite mM1 methodischen Hınweısen,
der dritte MmMIi1tL ausführlichen Beispielen. In SC1NCIN iınhaltlıchen Ausführungen aber
geht Saijler nıcht systematisch VOT, sondern der klaren Gliederung addıitıv
und kompilatorisch; hermeneutische Erläuterungen MI1L methodischen
Hınweıisen und läfßrt ı iıllustrierenden Beispiele grundsätzliche Erklärungen
eintließen. Das dürtte der rund dafür SCHMN, da{fß Theorie VO praktischen
Schrittstudium 1ı Vergessenheıt geraten konnte, obwohl gerade VO ıhr die ent-
scheiıdenden Impulse für die kirchliche Erneuerung ausgcgahn Cn sind '

Das ı1ST auch der Grund, weshalb 11N1Cc inhaltliche Übersicht und 1Ne aufreihende
Darlegung der zwolft VO Saıler genannten Erfordernisse für das praktısche Schriftt-
studıum dem esonderen SC1NCS5 Ansatzes nıcht gerecht wırd Daher versuche ich
tolgenden die wichtigsten Aussagen Saılers den hermeneutischen Grundsätzen
und ZUuUr Methode des praktischen Schrittstudiums systematisch usammenzutassen

Hermeneutische Grundsätze des praktischen Schriftstudiums
Die hermeneutischen Grundsätze des praktischen Schriftstudiums ergeben sıch

A4US Saılers Vorstellung VO der Bedeutung der Heıiligen Schrift für die Kırche, VO

zentralen Inhalt der Bıbel und VO den unerläßlichen Einstellungen für das rechte
Schrittverständnis

Dıie Heilige Schrift ıhrer Bedeutung für dıe Kırche
Lıe Heıilige Schriftt 1ST nach Saıilers Verständnis eingebunden die Tradition und

das Leben der Kirche und 1St dieser Eingebundenheıt die maßgebliche FEr-
kenntnisquelle für die gyöttliche Wahrheit Dıe Heıilige Schriftt hılft dem Menschen,
diese göttliche Wahrheit tieter verstehen und die ıhm ursprünglıch geschenkte

158
13 159 S1e tinden das jedesmalıge Hofsystem oder Volkssystem der Bıbel kon-

form, enn hängen viele harte Taler daran, da{fß S1C tinden S1e schreien Gehorsam, Ge-
horsam, solange die Obrigkeıt ıhr Ansehen festhalten kann; und SIC schreien Freiheıt, Freiheit
sobald die Obrigkeit VO der Volksmacht gedrängt erd Oftfrt 1ST C1M Braten schon gCHNUS, den
Schriftausleger  A a  n nach dem Geschmacke des Gastherrn bestimmen“.

* WW 16, 85
15 Eıne kurze iınhaltlıche Zusammenfassung ach Sailers Gliederung g1bt arl Gastgeber,

(Gotteswort durch Menschenwort, Wıen 1964 108—-148
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Einheıit mıiıt Gott erlangen L Losgelöst VO  3 der Kırche würde die Bıbel dem eıt-
gelst ausgeliefert seın und nıe endenden Streitigkeiten führen ”.

Sınngemäfß versteht Saıler die Heılıge Schrift, ähnlich W1e das I1I. Vatikanische
Konzıl, als das Ursprungsdokument der Kirche!®. Sowohl der einzelne Gläubige als
auch die Kırche als N gewınnen aAaus ıhr Geıist und Leben In ıhr 1st die Stimme
des rsprungs gegenwärtig. Wer sıch der Schrift zuwendet, wendet sıch ıhrem
Ursprung und wırd VO Wehen des Geıistes, WwI1ıe 1m Anfang der Christenheıt,
berührt.

Als Erkenntnisquelle für dıe göttliıche Wahrheit 1St die Heıilıige Schrift zugleıchLebensquelle. Sıe wiırkt Geilist und Leben 1n jedem, der vernehmen will, W 4S der
Geilst spricht , weıl Christus selbst gegenwärtig 1st und spricht, Wenn die HeıilıgeSchriuft ın der Kırche gelesen wiırd, gemäfßs der Zusage: „Wo wWwel oder dreı ıIn meınem
Namen versammelt sınd, da bin iıch mıtten ihnen“ (Mt 18, 20) Dıiese Erfahrung1St für Saıler der Beweggrund für die täglıche Schriftlesung 1M Kreıs VO Schülern,
Freunden und Vertrauten, und empfiehlt aufgrund dieser Erfahrung dem Bıbel-
leser, sıch VO besten aller Lehrer das Wort deuten lassen: „Vergifß nıe, da{fß JesusChristus selbst spricht, WEeNn du seın Wort 1esest 2

Zentrale Inhalte der Heilıigen Schrift
Von seiınem Lehrer Benedikt Stattler hat Saıiler gelernt, alle Glaubensaussagen und

alles 1m Leben auf das Wesentliche, das Grundlegende, das 1in sıch Eıintache und nıcht
mehr weıter Teılbare zurückzuführen, das w1e 1n eiınem Keım das Ganze enthält.
Dıesem Prinzıp folgend tführt Sailer dıe vielfältigen Aussagen der biblischen
Schritten auf die ıne christliche Zentralwahrheit zurück, autf die Kurztormel des
christlichen Glaubens: Gott iın Christus, das eıl der Welt

Zentraler Inhalt der Heıligen Schrift 1St nach Saıiler der eine, wahre, mıiıt den
Menschen iıhrem eıl handelnde Gott, denn VO den ersten Seıten der Bücher
Mose bıs den etzten Seıiten 1n der Apokalypse des Johannes handelt S1e „VOIN dem
nämlıchen Gott, der aller Dınge Schöpfter und die Liebe selbst 1St  CC Z1 Dieser (JoOtt 1st
keıin Gegenstand, den Inan hierhin oder dorthin stellen kann, den INnan sıch küm-
mert oder auch nıcht kümmert, 1st auch „keine kalte dee der Schule“, sondern eın
lebendiges Wesen, das spricht und handelt, fragt und Antwort A1bt und ordnet.
Dıieser lebendige Gott äßt sıch auf den Menschen eın un handelt mıiıt ıhm Was VO  -
diesem lebendigen Gott ın der Heıiligen Schrift steht, MUu: verstanden werden als die
Geschichte der göttlichen Führung Zzu eıl aller Menschen. „Es 1St eın Gott, der
Abraham ruft, der Mose, der die Propheten, der Christus, der die Apostel sendet:
wahrhaftig, die Bıbel, das Geschichtsbuch der göttlıchen Offenbarung  “ 22'Zu ıhrem Höhepunkt gelangt die Geschichte des Handelns (sottes mıt den
Menschen iın Jesus VO Nazaret, dem Menschensohn: „Gott ın Christus, 1St der

16 1 ’ 22492725
17 S, 375
1 12 un! 21
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Erlöser, der uns 1ın das Reich des Lichtes, der Liebe, des Lebens übersetzt“ 2. Jesus
Christus 1st die Leıtperson für das praktische Schriftstudium. Jesus verstehen lernen
ın seıner Absıcht lehren, helfen, erlösen, beselıgen, das soll sıch jeder
Leser der Heılıgen Schrift angelegen seın lassen.

Die Zentralıdee des Chriıstentums beinhaltet auch die ıne Wahrheit über den
Menschen un! seiınen Wegzeil Es 1St der Weg der Liebe Dıie Liebe vereınt dıe
Menschen mıt (Jott und vereınt S1e untereinander der einen Heilsgemeinschaft 1ın
Christus. S0 nımmt, WCT die Eınladung Zzu praktischen Schrittstudium annımmt,
damıt die Einladung (Gsottes seinem eıgenen eıl „Sıehe, der Vater 1m Hımmel
redet dır öffne und bring ıhm dein Herz9 vernehmen, W as

spricht, und bewahren, W as du vernomnımen hast. Es 1St Gnade, 1st höchster
egen tür dıch, (Jottes Sıinnschreiben dich lesen, verstehen, befolgen:
1st nıchts Geringeres als das ewıge eıl iunih£ 2

Unerläßliche Einstellungen für das rechte Schriftverständnis
Dafß 1im praktıschen Schrittstudium die allgemeinen Regeln der Schriftauslegung

beachtet werden, 1sSt tür Sailer selbstverständlich. So begnügt sıch mıiıt dem Hın-
we1s, jeder Schriftausleger musse sıch ın den Vertasser der jeweılıgen Schrift hinein-
denken, ın dessen Absıchten, 1ın dessen eıt und dessen Art denken und schrei-
ben, und musse versuchen, jede Schrift sıch selbst auslegen lassen.

Worauf Sailer ankommt, das sınd die geistigen Voraussetzungen für das Ver-
ständnıs der biblischen Wahrheit: Wahrheitsliebe und Besserungswille. Diese bei-
den geistigen Krätte hängen iınnerlich INM]:! Dıie Wahrheitsliebe verliert Kraft,
WCI1N sıe nıcht VO Besserungswillen geleitet iSt, und der Besserungswille vertällt
ohne die Orientierung durch die Wahrheitsliebe allzu leicht 1n subjektive Willkür.

In der Wahrheitsliebe sıeht Sailer eın göttliıches Geschenk, die Sehnsucht nach
Wahrheit. In ıhr besitzt der Mensch eın Vorwissen die Kraft des göttlıchen
Wortes un: das Licht der göttlıchen Weıiısheıit. hne diese Wahrheitsliebe onn-

der Mensch die christliche Zentralwahrheit nıcht finden, nıcht verstehen und auch
nıcht AUus ıhr leben Wohl andelt sıch bei der Wahrheitsliebe 1n erstier Linıe
die rechte Verfassung des Verstandes, doch mussen auch Herz und (semüt offen se1ın
für Gott, denn 1Ur WeNn der NZ' Mensch auf die Wahrheit ausgerichtet 1St, kann

s1ie auch erfassen“. Allerdings kann der praktische Schriftforscher die Wahrheit
nıcht AUS eıgener Kraft erkennen. Er MU' sıch vielmehr VO Geıist leiten lassen, der
weht ll Was der Mensch selbst dazu un mu{ß, das 1st die beharrlıche Suche
nach Wahrheit, die sıch 1mM steten ben bewährt, dafß sıch die Wahrheitsliebe
einem untrügliıchen Wahrheitssinn entwickelt, der ımmer empfänglicher macht für
die göttliche Wahrheit und ımmer sıcherer 1mM Auffinden dieser Wahrheit.

Ausführlich kommt Saıler auf ıne Reihe VO  - Vorurteilen sprechen, die das
Auftftfinden der Wahrheit erschweren: die spirıtuelle Auffassung, der 1nnn der Heılı-
CIl Schrift se1l 1Ur Eiıngeweihten zugänglıch, DUr den VO Heıliıgen Geilst Erleuch-
eten, während tür alle anderen eıgenes Nachdenken und Nachtorschen überflüssig
sel; die Meınung, Zur Schriftauslegung seılen neben Sach- un! Sprachkenntnissen

23 1 'y 113
24 1 '9
25 Vgl Vernunftlehre, 1) 40—46; 1, 5/-94; 1, 132-138; 3! 52=—/0 Abhandlung über das

rechte Lesen und Hören.
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viele Hıltsmuittel und viel eıt erforderlıch: als weıtere Vorurteile zaählt Sailer auf:
Kurzsıichtigkeıit, Selbstüberschätzung, Wunschdenken, öttentliche Meınung, ber-
schätzung des Alten oder des Neuen, Übergewichtung scientitischer Systeme“;
den Vorurteilen zählt auch dıe allzu pedantische Eınschätzung der VO  - ıhm selbst
aufgestellten Regeln des praktıschen Schriftstudiums, WE seıne methodischen Hın-
welse für mehr gehalten werden als für Krücken, die allmählich überflüssig
werden sollenZ

ehr noch als Vorurteile erschweren Leidenschatten die Erkenntnis der Wahr-
heıt. nın Saıler Diskutierhitze, Eıgensinn, schnelles Urteıl, Versunkenheıit ın
Wollüste, Hang für das Auftfällige, Anhänglichkeit das Glänzende. Leiden-
schaften trüben den Wahrheitssinn des praktiıschen Schritttorschers: s1ie schwächen
dıe ust des Suchens und Forschens nach Wahrheit und höhlen den Wıllen auUS; S1e
besetzen die iınnere Vorstellungswelt und überschwemmen S1e mıiıt Bıldern:; S1€e tüh-
[CI dazu, da{fß das innere Auge trübe wırd und schliefßlich erblindet“?. Der praktische
Schritttorscher soll daher nıcht VeErgeSSCH, da{fß die Wahrheit des Neuen Testaments
gröfßte Anforderungen den menschlichen Intellekt und den menschlichen
Wıillen stellt“?.

Der Besserungswille drängt den Menschen Zu praktıschen Schrittstudium. Er
bewegt ıhn, sıch Gott zuzuwenden, heıl und gut werden: Licht soll 1n das
Dunkel des Menschen tallen; Leben soll beginnen, gestorben ISt; Liebe soll
Gleichgültigkeit überwiınden; der gottferne soll einem gottnahen Menschen WelI-
den Die Bıbel 1St Ja nıcht dazu geschrieben, die Menschen gelehrter, sondern VO  -
rund auf reicher und besser machen.

So erreicht das praktische Schrittstudium 1mM Besserungswillen se1n eigentliches
Ziel Es erftüllt sıch dıe Seligpreisung:

„Selıg sınd, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeıt, denn sS1e werden gesat-
tıgt werden“ 5,6) Darum Sagl Saıiler

„Nach Gerechtigkeıit mu{ß miıch hungern, dürsten, WE MI1r mıiıt wahrer Tugend
und Weisheit 1Stviele Hilfsmittel und viel Zeit erforderlich; als weitere Vorurteile zählt Sailer auf:  Kurzsichtigkeit, Selbstüberschätzung, Wunschdenken, öffentliche Meinung, Über-  schätzung des Alten oder des Neuen, Übergewichtung scientifischer Systeme*®; zu  den Vorurteilen zählt er auch die allzu pedantische Einschätzung der von ihm selbst  aufgestellten Regeln des praktischen Schriftstudiums, wenn seine methodischen Hin-  weise für mehr gehalten werden als für erste Krücken, die allmählich überflüssig  werden sollen”.  Mehr noch als Vorurteile erschweren Leidenschaften die Erkenntnis der Wahr-  heit. U. a. nennt Sailer Diskutierhitze, Eigensinn, schnelles Urteil, Versunkenheit in  Wollüste, Hang für das Auffällige, Anhänglichkeit an das Glänzende. Leiden-  schaften trüben den Wahrheitssinn des praktischen Schriftforschers: sie schwächen  die Lust des Suchens und Forschens nach Wahrheit und höhlen den Willen aus; sie  besetzen die innere Vorstellungswelt und überschwemmen sie mit Bildern; sie füh-  ren dazu, daß das innere Auge trübe wird und schließlich erblindet*®. Der praktische  Schriftforscher soll daher nicht vergessen, daß die Wahrheit des Neuen Testaments  größte Anforderungen an den menschlichen Intellekt und an den menschlichen  Willen stellt?.  Der Besserungswille drängt den Menschen zum praktischen Schriftstudium. Er  bewegt ihn, sich Gott zuzuwenden, um heil und gut zu werden: Licht soll in das  Dunkel des Menschen fallen; Leben soll beginnen, wo es gestorben ist; Liebe soll  Gleichgültigkeit überwinden; der gottferne soll zu einem gottnahen Menschen wer-  den. Die Bibel ist ja nicht dazu geschrieben, die Menschen gelehrter, sondern von  Grund auf reicher und besser zu machen.  So erreicht das praktische Schriftstudium im Besserungswillen sein eigentliches  Ziel. Es erfüllt sich die Seligpreisung:  „Selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesät-  tigt werden“ (Mt 5,6). Darum sagt Sailer:  „Nach Gerechtigkeit muß mich hungern, dürsten, wenn es mir mit wahrer Tugend  und Weisheit ernst ist ... Nach Gerechtigkeit muß mich hungern, dürsten, d. h. nach  der Liebe Gottes, die in Gott lebt und vor Gott wandelt, und nach der Liebe des  Nächsten, die der Liebe zu mir gleich ist ... Nach Gerechtigkeit muß mich hungern,  dürsten: Ich will nicht ruhen, bis das Leben des alten Menschen in mir getötet, und  das Leben des neuen in mir hergestellt sein wird. — Das ist Gerechtigkeit  «“ 30'  Wo der Besserungswille im Leben des Menschen da ist, wächst in ihm die Wahr-  heitsliebe und das Verständnis für die christliche Zentralwahrheit.  5. Methodische Hinweise für das praktische Schriftstudium  Sailers methodische Hinweise zum praktischen Schriftstudium sind überaus  zahlreich. Breit und ausladend stellt er die einen dar, vertieft und ergänzt sie in vie-  len Wiederholungen; bei anderen wiederum sagt er gedrängt in zusammenfassenden  26 WW 16, 86-95; WW 2, 77-124.  27 WW 16, 63-64; 83-84; 121; 155-159  28 Glückseligkeitslehre, WW 4, 99-104  29 WW 19, 94-95.  » WW 16, 78-79.  184ach Gerechtigkeit mMu mich hungern, dürsten, nach
der Liebe Gottes, dıe ın (sott ebt und VOT (Jott wandelt, und nach der Liebe des
Nächsten, die der Liebe MI1r gleich 1stviele Hilfsmittel und viel Zeit erforderlich; als weitere Vorurteile zählt Sailer auf:  Kurzsichtigkeit, Selbstüberschätzung, Wunschdenken, öffentliche Meinung, Über-  schätzung des Alten oder des Neuen, Übergewichtung scientifischer Systeme*®; zu  den Vorurteilen zählt er auch die allzu pedantische Einschätzung der von ihm selbst  aufgestellten Regeln des praktischen Schriftstudiums, wenn seine methodischen Hin-  weise für mehr gehalten werden als für erste Krücken, die allmählich überflüssig  werden sollen”.  Mehr noch als Vorurteile erschweren Leidenschaften die Erkenntnis der Wahr-  heit. U. a. nennt Sailer Diskutierhitze, Eigensinn, schnelles Urteil, Versunkenheit in  Wollüste, Hang für das Auffällige, Anhänglichkeit an das Glänzende. Leiden-  schaften trüben den Wahrheitssinn des praktischen Schriftforschers: sie schwächen  die Lust des Suchens und Forschens nach Wahrheit und höhlen den Willen aus; sie  besetzen die innere Vorstellungswelt und überschwemmen sie mit Bildern; sie füh-  ren dazu, daß das innere Auge trübe wird und schließlich erblindet*®. Der praktische  Schriftforscher soll daher nicht vergessen, daß die Wahrheit des Neuen Testaments  größte Anforderungen an den menschlichen Intellekt und an den menschlichen  Willen stellt?.  Der Besserungswille drängt den Menschen zum praktischen Schriftstudium. Er  bewegt ihn, sich Gott zuzuwenden, um heil und gut zu werden: Licht soll in das  Dunkel des Menschen fallen; Leben soll beginnen, wo es gestorben ist; Liebe soll  Gleichgültigkeit überwinden; der gottferne soll zu einem gottnahen Menschen wer-  den. Die Bibel ist ja nicht dazu geschrieben, die Menschen gelehrter, sondern von  Grund auf reicher und besser zu machen.  So erreicht das praktische Schriftstudium im Besserungswillen sein eigentliches  Ziel. Es erfüllt sich die Seligpreisung:  „Selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesät-  tigt werden“ (Mt 5,6). Darum sagt Sailer:  „Nach Gerechtigkeit muß mich hungern, dürsten, wenn es mir mit wahrer Tugend  und Weisheit ernst ist ... Nach Gerechtigkeit muß mich hungern, dürsten, d. h. nach  der Liebe Gottes, die in Gott lebt und vor Gott wandelt, und nach der Liebe des  Nächsten, die der Liebe zu mir gleich ist ... Nach Gerechtigkeit muß mich hungern,  dürsten: Ich will nicht ruhen, bis das Leben des alten Menschen in mir getötet, und  das Leben des neuen in mir hergestellt sein wird. — Das ist Gerechtigkeit  «“ 30'  Wo der Besserungswille im Leben des Menschen da ist, wächst in ihm die Wahr-  heitsliebe und das Verständnis für die christliche Zentralwahrheit.  5. Methodische Hinweise für das praktische Schriftstudium  Sailers methodische Hinweise zum praktischen Schriftstudium sind überaus  zahlreich. Breit und ausladend stellt er die einen dar, vertieft und ergänzt sie in vie-  len Wiederholungen; bei anderen wiederum sagt er gedrängt in zusammenfassenden  26 WW 16, 86-95; WW 2, 77-124.  27 WW 16, 63-64; 83-84; 121; 155-159  28 Glückseligkeitslehre, WW 4, 99-104  29 WW 19, 94-95.  » WW 16, 78-79.  184ach Gerechtigkeıit MU!' mich hungern,
dürsten: Ich 11 nıcht ruhen, bıs das Leben des alten Menschen 1n mır getotet, und
das Leben des in mir hergestellt se1ın wiırd. WDDas 1st Gerechtigkeıt S}

Wo der Besserungswille 1mM Leben des Menschen da ISt, wächst ın ıhm die Wahr-
heitsliebe und das Verständnis für dıe christliche Zentralwahrheit.

Methodische Hınweiıse für das praktische Schriftstudium
Sailers methodische Hınweise zZu praktischen Schrittstudium sınd überaus

zahlreich. Breıt und ausladend stellt die eiınen dar, vertieft und erganzt S1e iın vie-
len Wiıederholungen; bel anderen wıederum Ssagt gedrängt ın zusammentassenden

26 1 'g 86—95; 2) Pf12
1 'g 63—64; 83—84; 121 155—-159

28 Glückseligkeitslehre, 4) 99—10.
19, 94—95
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Worten, W OTUMmnN ıhm geht Stellenweise machen Sailers Ausführungen den Fın-
druck eines Sammelsuriums VO  - Selbsterprobtem, Angelesenem und zufällig Er-
innerten, zusammengehalten NUur VO seiıner Absıicht, das Viele einem hılfreichen
(3anzen zusammenzufügen. Seine methodischen Hınweise teılt Saıler nach
Schwierigkeitsgraden 1N: das kursorische Lesen; schwierige UÜbungen 1M prak-
tischen Schriftstudium;: Übungen tür Fortgeschrittene.

Das erstie hursorısche Lesen

[)as9 kursorische Lesen soll eiınen Überblick über die wichtigsten Inhalte der
Heılıgen Schrift vermıiıtteln und 1n ıhren Geilst eintühren. Der Leser soll dabe1 auf
seiıne ınnere Stiımme hören, ın sıch selbst die Sehnsucht nach Wahrheıit und gOtt-
lıchem Leben entdecken können. Das gelingt nıcht bei eiınem tlüchtigen oder ar
oberflächlichen Lesen, sondern 1U beim achtsamen Einlassen auf den Geilst der
Schriftt und ıhren zentralen Inhalt. Was Lesen alleine nıcht VEIIMAS, bringt das Gebet
zustande. Es öffnet den Menschen für Gott, da{ß se1ın Wort vernehmen und VelI-

stehen kann. „Herzensprache, Gebet genannt, reinıgt das Auge, da{fß Wahrheıit
schauen, un:! ın dem Buchstaben den Geılst schauen kann. ach dieser Erkenntnis
schlägt der Schriftforscher, dem zunächst Selbsterbauung un 1st, das Buch
auf, und da wiırd ıne Ernte VO  } himmlischen Gedanken und Entschliefßungen
geben« 31

Saiıler nn das Lesen der Heıliıgen Schrift kursorisches Lesen, VO

vertieften unterscheıden, das TSLI den weıter Fortgeschrıittenen empfiehlt *. Er
denkt dabe!i ıne bestimmte Auswahl und Reihenfolge, weıl nıcht alles für
gleich wichtig haält und weıl davon überzeugt ISt, vieles ın der Schriftt se1l dunkel
und könne den 1mM praktıschen Schrittstudium Ungeübten verwirren. Begonnen WOCI-

den soll ach Sailers Vorstellungen mıiıt dem historischen Teıl des Neuen Testa-
men(tes, mıiıt der Geschichte Jesu nach den vier Evangelien; daran könnten sıch
die Lektüre der Apostelgeschichte anschließen und die historischen Teıle iın den
Brieten der Apostel und 1ın der Apokalypse. Weil das praktıische Schrittstudium nıcht
1Ur die Angelegenheıt einıger wenıger seın und die Heılige Schriftt ZU Lebensbuch
vieler werden soll, durch das s1e ımmer tiefer die göttliche Wahrheit VO  —; Ursprung,
Weg und Ziel des göttlichen Handelns ertassen können, schlägt Sailer ıne Auswahl-
bıbel für das christliche 'olk VOr

31 1 7 'g 149
Saıiler ın einem Briet eiınen chweizer Schüler: „Ic) weilß C5S, die Schriftauslegungen,

Hermeneutiken, Paraphrasen, Anmerkungen über Schrift un! Auslegungen USW. haben ıhren
VWert. Sıe haben ıhn und 1C bın nıcht imstande, uch nıcht willens, ıhnen den wahren Gehalt,
ıhr wahres Verdienst streit1g machen. ber och 1sSt nıcht Zeıt, Auslegungen lesen“,
1n Schiel, Saıler 2,

„Ich wünschte, da{fß® das Neue Testament alleın dem Volke 1n dıe Hand gegeben würde.
uch das würde iıch ach meılner innersten Anschauung beschränken, WE ich AUS mMır han-
eite. Ich würde NUur die 1er Evangelısten, dıe Apostelgeschichte un! dıe Briete allein dem
Volk 1n die Hand geben un! VO  — der Offenbarung Johannes’ Nur eiınen Auszug”. In Briet
Leander Va  ; Eß, 11 Schiel, Sailer 2, 294; vgl den Ühnlichen Bericht VO Franz Josef Wank-
miller, der über eine Konterenz VO mehreren Geistlichen mıiıt Saıiler berichtet, 1N; Schiel, Saıler
1’ 1948, 492—4973
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Schwierige Ubungen praktischen Schriftstudium
Das erbaulıche, praktische Schrifttstudium geschieht nıcht sporadısch, sondern

täglıch und regelmäßig. Nur kann der Leser die Fertigkeıit erlangen, den Geılst der
Bıbel ı tieter erfassen. Als besondere Übungen empfiehlt Saıler das Wieder-
holen, das Überdenken einzelner tellen und die geistlıche Begleitlektüre. Fuür Wwe1it

wichtiger aber hält das gläubige Tun und den vertirauten Umgang MIit Menschen,
dıe ein geistliches Leben führen

Das zwviederholte Lesen einzelner Schriftstellen ı1IST die einfachste, aber auch die
wichtigste aller Übungen iı praktıschen Schriftstudium. Die gleiche Stelle wiırd
öfter autmerksam gelesen, ıhren Sınn tieter ertassen und diesen ı sıch auf-
zunehmen. eım wıederholten Lesen kann ı das Verstehen einfließen, W as (Ge-
dächtnis Bıldern, Vorstellungen und Empfindungen Schrittstelle haften
geblieben IST; und die Eınbildungskraft wırd das ıhre dazu Cun, das Herz aufzu-
schließen und die Liebe Zur Wahrheit und Gott entfachen

Das UÜberdenken bzw das Betrachten Schrittstelle oder Abschnittes Aaus
der Bıbel 1ST der nächste Schritt praktıschen Schrittstudium. Dadurch wırd das
Wesentliche Schriftstelle nach und nach erkannt und VO Begleitbemerkungen
unterschieden. Um den Sınngehalt Biıbelstelle erfassen, kann hıltreich
SCHIN, 1Ne Stelle VO  - anderen her beleuchten und Ühnliche Bılder, Symbole und
Metaphern miıteinander vergleichen ”. Be1 manchen Stellen empfiehlt sıch,
besonders auf dıe handelnden Personen, ıhr TIun und die Handlungsumstände
achten. Immer aber soll versucht werden, die Aussage Textes auf dıe christliche
Zentralwahrheit beziehen, denn WIC Sailer wöoörtlich Sagl, bedürte keiner Wieder-
holung mehr, „dafß 1Ur VO dieser Zentralidee das Licht die einzelnen Lehren 4aus$S-

gehen könne, ındem S1C die Basıs aller Auslegung 1STt und durch jede
Auslegung einzelnen Stelle bestätigt werden mu

Dıie geistliche Begleitlektüre ı1ST C111 VO  - Sailer nachdrücklich empfohlenes Hılts-
mıttel für die UÜbung des praktıschen Schrittstudiums. Er denkt Bücher, die den
(Gelist der Schrift und die den Bliıck auf Wichtiges lenken können, W as OnN:
unbeachtet bliebe Dıi1e Lektüre dieser Schritten kann mMI1 der Funktion des ern-
olases oder des Mikroskopes für das Auge verglichen werden, „dıe mich sehend
machen, W 4S tür INC1MN Auge tern oder klein SCWESCII WAarce, als viel Wahres und
Grofßes iıch den besseren Schriften lese  € 57 Fuür besonders häalt Saıler dıe
Lektüre der Schritten der Kirchenväter, wobei empfiehlt, SIC größeren Zusam-
menhang lesen und sıch nıcht miıt Zıtaten und Auszügen begnügen.

Neben dem wıederholten Lesen und dem meditativen Überdenken VO Schrift-
stellen ı1ST das gläubige Tun 1Ne unverzichtbare Hılte ı praktischen Schrittstudium

ann dem betrachtenden Schrifttleser e1m Wort Und S1C kreuzigten ıh den
1nnn kommen Die Weıssagung uUuNseres Herrn VOT SC1NCINMN Kreuzestode; der die Lehre VO  —
der Liebe hat nıemand C1NEC größere Liebe als da{fß für Freunde sterbe der der
Grofßmut der Feindesliebe Vater, verzeıh ıhnen, enn S1IC WI1ISSsSemMN nıcht W 4A5 S1IC Iiun Oder der
Fıngerzeig des Täuters sıehe, das Lamm Gottes, welches hinwegnımmt die Sünde der Welt
oder die Stimme des Jesaıuas: IST geschlagen worden, unserer Sünden willen; der C1MNEC
andere: schwıeg WIC C111 Lamm, das Zur Schlachtbank geführt wırd, USW.

k 16, 103
? Sailer tführt als Beıispiel Matthäus 9, 16 Al das Wort VO lecken auf alten

Kleid — 16, 125137
356 16 113 114
37 16 105
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Saıler betont MIitL Nachdruck weiıl ohne das Tun kein Verstehen der Wahrheıiıt
un keın Erfassen des Schrittsinnes geben ann Tu den schon erkannten Wıllen des
Vaters dıe grofße Lehre des Sohnes da, S1IC dır noch dunkel 1ST recht Ver-
stehen Dıies IST die ermeneutiık uUunNnseTCcsSs Herrn wer den Wıllen INC111C65Ss Vaters Lut
wırd iNNe werden, ob Jesus aAaus Gott SC1 Wer dem gegebenen Lichte Lireu nachgeht
dem wiırd C1M u  , höheres aufgehen Jeder andere Versuch u1ls über den Schritft-
S1011 aufzuhellen, der nıcht VO:  - dieser Grundlehre ausgeht oder darauf zurück-
kommt MNag dem Vertasser C1M gelehrtes Ansehen verschaffen, aber den Menschen
1ST damıt nıcht geholfen « 38

Auch den vertrauten Umgang MI1 Menschen, die selbst Erfahrung MIi1t dem be-
trachtenden Schrittstudium gemacht haben, zaählt Sailer den unverzichtbaren
Übungen des praktıschen Schrittstudiums. Der vertraute Umgang MI1t Menschen,
dıe den Geilst der Schriftft ertafßt haben und aus der Wahrheit leben, bringt ,manche
schlafende Fähigkeıt Zu Erwachen; INa  w} kann VO  — ıhnen halben Stunde
mehr lernen, als alle übrigen Lehrer ı SaNzZeCN Jahrhundert nıcht lehren kön-
“ 39. Saıler empfiehlt hier, W as selbst ertahren und auch geübt hat*

Ubungen für Fortgeschrittene
[)as Arbeiten MLE dem ext zählt Sailer MIitL SC1IHNCI1 Empfehlungen für das L-

lıche Leben den Übungen für Fortgeschrittene ı praktiıschen Schrittstudium.
Das Arbeiten MmMIi1L dem ext greift über einzelne Bibelstellen un:! Abschnitte hın-

aus und zielt auf das Erftassen größerer Sınnzusammenhänge ab Zu diesem Zweck
werden mehrere Periıkopen Ühnlichen Inhalts zusammengestellt und MIi1tL anderen
verglichen uch empfiehlt sıch dıe gleichen oder ähnlich lautenden Parallelen

Person Ereign1s, Aussage oder Metapher mmen-
zusuchen und SOWEIL als möglıch Ganzen zusammenzufügen, dıe
Texte Johannes dem Täuter mMi1tL dem Verwelıls auf das amm (Csottes Auf diesem
Weg gelingt CD, ZuUur tieferen Erkenntnis der NCH, umtassenden biblischen Theologıe

gelangen, und C1Mn Leben A4AUS dem Geılst der Heıilıgen Schriftft tühren
Zum Arbeıten MmMitL dem ext Zzählt Sailer auch diıe Übersetzung und die Paraphrase.

In der Übersetzung sıeht Sailer C111 BCeCIYNELES Mittel, e.0i und 1nnn der He1-
lıgen Schrift erfassen. Die Aufgabe des Übersetzers i1ST dabe] 1116 dreitache:

Eıne verbale, grammatikalısche, die für die Worte des Autors andere Worte o1bt
diıe reale, die den 1nnn des Autors anderen Sprache darstellt;
die ıdeale, die den Geıist, das Eıgentümliche des Verfassers, darstellt

WW 16 121 1272
WW 16 108 109

40 Aloıs Wagner, SC1INECT Schüler, berichtet Unter die Privatbelehrungen gehört beson-
ers das erbauende Schrittbetrachten das Saıler allen seinen Schülern autf das dringlichste CIND-
ahl Um betfördern, rıelt besonders den Vertrauteren das Bıbellesen, die ıhre hıerüber
angestellten Meditationen ZU!r Einsıicht ıhm mitteıilten, denen Bemerkungen beifügte
und deswegen siıch mehrere VO den besseren Subjekten en! C1iNeE Stunde ıh: VeOI -

sammelten, Erklärung der Schriftstellen, besonders der Apostolischen Briefe,
anwohnten Schiel Saıiler 1 216 vgl uch Schiel Saıler 1 315

108—-109
WW 16 1/7
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Zu empfehlen 1ST dıe Übersetzung bıblischer Texte, weıl S1IC das Denk-, das
Eınfühlungs- und das Sprachvermögen tördert un: der Übersetzer ı tieter ı
den Geılst einzelner Texte eindringt. Sailer hat sıch selbst als Übersetzer betätigt und
mehrere Übersetzungen Zu Neuen Testament vorgelegt ”.

In der Paraphrase, der Umschreibung Textes MI1 CISCHCH Worten, sieht Saıler
ein gee1gNELES Miıttel Zu besseren Verständnis der Heıilıgen Schrift wenn S1C keine

Begriffe eintührt und sıch VOT Wassıısch SYNONYMECHN Erweıterungen hütet
WEenNnn S1C schwer Verständliches klarer macht einzelne Stellen größeren
Zusammenhang stellt, die Analogıe anderen Stellen aufzeigt oder CIHCNC Ertah-
N  n ZUr Klärung Textes eintließen läßet *4

Erneut betont Saıler bei den UÜbungen für Fortgeschrittene praktischen
Schriftstudium, WIC unerläfßlich das gezstliche Leben für das Verständnıiıs der Heıls-
wahrheiıt 1ST Neu 1ST diesem Zusammenhang Empfehlung, wichtige Eın-
siıchten aAaus der betrachtenden Schriftlesung aufzuzeichnen, die sıch adurch dem
Gedächtnis tieter CINDTAasSCH und Tagesablauf leichter werden können
Saıiler 1ST davon überzeugt da{fß der Mensch auf diesem Weg die Kontrolle über SC1MH

Denken, Urteilen und Sprechen ZeWINNTL und auch schwierigen Lebenssituatıio-
NeN selbst Leid SC11I1 Leben autf Gott ausrichten kann, darın Christus ähnliıch
und Jesu Hıngabe den Vater einbezogen wiırd Menschliches Handeln wırd

dıalogischen, gottmenschlichen Handeln, das beıträgt ZUr Auferbauung
des Reiches (sottes Der Mensch wiırd auf dem Weg vollständıgen Umwand-
lung, „der aNZCH Bekehrung ZU Mitarbeiter (Cottes eıl der Menschheıt
Auf nıchts Geringeres zielt das praktische Schriftstudium aAb

Abschließend stellt sıch dıe rage Was 1ST das Besondere und Bleibende Sailers
Theorie und Vorschlägen ZUr Praxıs des praktischen Schriftstudiums?

Sailers Verständnis VO  - der Heıligen Schrift als dem Ursprungsdokument der
Kirche kommt den Vorstellungen des I1 Vatikanischen Konzıils über die Be-
deutung der Heılıgen Schrift Leben der Kirche sehr nahe, wonach sowohl der
einzelne Christ als auch die Kırche als I1 AaUusSs dieser Quelle (Je1ist und Leben
aut ıhrem Weg durch die Geschichte schöpft
Saıiler versteht das praktische Schrittstudium als 111C geistlıche UÜbung, als C1M

relıg1öses Geschehen das den Menschen lebendige Beziehung Gott bringt
Als solches unterscheıidet sıch VO akademischen Schritftstudium und VO

NCUSICIISCIL, VO Wiıssensdrang geleiteten Umgang MmMIit der Heılıgen Schrift
Den praktischen Schritttorscher MU' die eidenschatftliche rage nach der Wahr-
heit und die Liebe ZUr Wahrheit Umgang mMit der Heıiligen Schrift leiten Dabe!

Jesu Christı Novum Testamentum ad exemplar Vatıcanum T[CVISUIMM Edidit
praefactus ] Saıler Monachıe Strod 1788 FEdıitio OVAa Sulzbach Seidel 1829 ıe heiligen
Evangelıen und Episteln autf alle ONN- und Festtage des Jahres (hg von ] Saıler) München
Kurtürstlicher Schulbücherverlag 1796 Mıt Kupfern Gleichnisse (München Lenter) 1798

486 Kleine Biıbel tür Kranke und Sterbende und ıhre Freunde Von Johann Michael
Saıiler München Lenter 1810 20 101 Übersetzung der heilıgen Bücher des Neuen
Testamentes uUNseTCS Herrn Jesu Christı nach der Vatikanıschen Ausgabe (mıt Vorwort
VO Johann Miıchael aıler) Band und 2, Grätz 1819

44 1 £) 184—190
45 1 'g 150

16 150—-155
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gewinnt den „Zentralblick“ 1n die christliche Zentralwahrheit „Got 1n Chrı-
STUS, das eıl der elt  “ n lernt dıe geoffenbarte Wahrheit ımmer tiefer VeI-
stehen und wırd tahıg, Aaus dem sıch ımmer mehr enttaltenden „Zentralsınn“ für
die christliche Wahrheıit sowohl die einzelne Wahrheit des christlichen Glaubens,
w1ıe auch Einzelereignisse seınes Lebens auf die christliche Zentralwahrheit
beziehen un! sS1e VO:  - dieser her verstehen.
Der praktische Schritttorscher weıß dıe Notwendigkeit seiner eigenen Be-
kehrung. „Besserungswille“ nın Saıler. Dieser Besserungswille 1st für den
Menschen notwendig, damıiıt sıch der Gegenwart des lebendigen, mıiıt dem
Menschen handelnden (GJott bewufßt bleibt und Aaus diesem Bewulfitsein leben
kann. Ziel des praktischen Schrittstudiums 1St die N Bekehrung, der
Mensch soll eın taugliıcher Mıiıtarbeiter göttlichen Heilswirken werden, un!
War W as das eıl des eiıgenen Selbst, das eıl der Mıtmenschen un das Heıls-
wiırken der Kırche betriftt.

Aus Geilst und Leben 66 (1993) 1024
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Johann Michael Sajlers Beıtrag Zur Übersetzung
un Verbreitung der Heılıgen Schrift

VO

Peter Scheuchenpflug

7 weıtellos stellt Johann Michael Saıler diıe Schlüsselfigur für das Verständnis VO  —_

Entstehung und Ausbreıitung der katholischen Bıbelbewegung 1im frühen Jahr-
hundert dar. Paul-Gerhard Müller kennzeichnet ıhn tretftfend als „eigentlichen gel-
stıgen Vater und Begründer der neuzeıtlıchen Bıbelbewegung ın den deutschspra-
chigen Ländern“.“ Dabeı konzentriert sıch die Forschung häufig auf den Beıtrag, den
Sailer durch seıne bıbelorientierte und christozentrische Lehre für dıe Retform des
kırchlichen Lebens, die Förderung eıiner biblisch ftundierten Spirıtualıität des seel-
sorglichen Wırkens und die Weıterentwicklung der Pastoraltheologie geleistet hat.
ber Saıiler WAar auch verdanken, dafß das zentrale Anlıegen der Bıbelbewegung

dieser eıt umgesetzt werden konnte: Weıte Teıle der Bevölkerung 1ın den Besıtz
VO  ; Büchern (Ausgaben des Neuen Testamentes, der Biblischen Geschichte:; ıte-

ZUr Schriftbetrachtung) bringen, 1ın denen s1e Texte der Heiligen Schriuft
selbst lesen konnten.

Zu Anfang der tolgenden Überlegungen 1St deshalb notwendiıg, den geschicht-
lıchen Kontext VO Schrittlesen und Bıbelverbreitung iın Umrıssen ski7zz7z1eren (1)
und eiınen kurzen Blick auf dıe Regelungen des römischen Lehramtes und die AaUus

verschiedenen Gründen davon abweichende Praxıs 1mM deutschen Sprachgebiet
werten (1.1) Daran schliefßt sıch eın Überblick den einzelnen Bıbelausgaben 1ın
deutscher Sprache und den otıven tür die Verbreitung 1227 Vor diesem
Hintergrund kann dann Saılers Beıtrag ZUr Verbreitung gedruckter Volksausgaben
der Heıiligen Schriftt vorgestellt werden (2) Dabe1 gilt zunächst, seıne grundsätz-
lıche Haltung diıesem Thema vorzustellen (2:1 dıe deutlichsten ın seınem
eıgenen publızıstischen Schaften Tage trıtt (2:2) Saıiler konnte zudem seiınen
Einflufß WE auch mıiıt unterschiedlichem Gewicht be1 der FEdıtion VO ein-
zelnen volkssprachlichen Ausgaben des Neuen Testaments beziehungsweıise VO  —

Bearbeitungen der Heıligen Schriftt geltend machen (2.3) Ferner engagıerte sıch
WE auch iın verhältnismäfßig geringem Umfang selbst be1 der Weıtergabe
gedruckter Exemplare (2.4)

Vgl hıerzu DPeter Scheuchenpflug, Dıie katholische Bıbelbewegung 1M trühen 19. Jahr-
hundert, Würzburg 1997 (Studıen Zur Theologie und Praxıs der Seelsorge 7}

Paul-Gerhard Müller, Einführung in dıe praktische Bıbelarbeit, Stuttgart 1990 (Stuttgarter
Kleiner Kommentar, Neues Testament 20), 176
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Der geschichtliche Kontext vUon Bibelverbreitung un Schriftlesung
Dıe bıs AB Ende des Jahrhunderts vorherrschende, weitgehend restriktive

Haltung des römiıschen Lehramtes gegenüber dem Lesen der Heıliıgen Schrift
der Landessprache geht auf die Reformation und hre Folgen zurück. Gerade diese
Kontrontatıion MI1 Christen anderer Konftessionen bewog aber Bischöte, Theologen
und Retormorden ı deutschen Sprachgebiet dazu, katholische Übersetzungen
gestatten und das Schriftlesen zumindest dulden. Allerdings Aaus verschie-
denen Gründen tlächendeckenden Versorgung der Bevölkerung 190018 Ausgaben
der Heiliıgen Schriuft CHNSC renzen DESECTZL, da{fß dieses Vorhaben erst Begınn
des Jahrhunderts aufgrund VO  - Alphabetisierungsmaßnahmen technischen Er-
rungenschaften und tinanziellen Subventionierungskonzepten Rahmen der Bibel-
bewegung ausgeführt werden konnte

Regelungen des römiıschen Lehramltes un dıe Praxıs Deutschland
[)as Triıenter Konzıil hatte ‚War Dekret VO Aprıl 1546 darauf hingewiesen,

da{ß nıemand ohne vorherige Bıllıgung der Kirche Bücher besitzen und verbreıten
dürte, dıe VO heiligen Dıngen handeln, jedoch exX1istLIierte kein allgemein verpflich-
tendes Verbot VO Bibelübersetzungen.” Dıie Bestimmungen des 3( Januar 1559
erlassenen Index der verbotenen Bücher hingegen restriktiv, da{ß® S1C bereits
1562 Auftrag 1US retormiert werden mufßten:“* Dıie 1erte Regel delegierte
1U die Aufgabe, volkssprachliche Übersetzungen gestatten und Rıichtlinien Zzu
Schrittlesen auszuarbeıten, die einzelnen Bischöfe.? In der Folgezeit sıch
die Haltung des römiıschen Lehramtes als inkonsequent, wobei sıch dıe unterschied-
lıchen Vorschritten Samıtc und sonders deutschen Sprachraum nıcht durchsetzen
ließen Petrus Canısıus hielt ZU Beispiel die Indexbestimmungen tür wirkungslos,
weıl den deutschen Bischöten nıcht I11UT Interesse derenZ  Durchsetzung  1  1°  r INan-

gelte, sondern S1C ZU Teıl L7 bewuft dagegen OppONI1erten. ’ Auch die Kontrolle
des Bibelbesitzes bei den Laıen wurde für undurchtführbar gehalten. Zudem be-
türchteten Kenner der Lage ı Deutschland, daß sıch bei Konfiszierung VO  - Bibel-
ausgaben die Betroffenen als Ersatz „häretische“ Übersetzungen beschaften oder pal
VO katholischen Glauben abfallen würden.® Von daher stand INan der Verbre1i-
tung VO  - katholischen Bıbelübersetzungen deutschen Sprachgebiet aufgrund
der Konkurrenzsituation mMi1t dem Protestantısmus aufgeschlossen gegenüber, hielt S1C
mancherortso für notwendig uch die Befürchtung des kırchlichen Lehramtes,

Uwe KöOster, Studien den katholischen deutschen Bıbelübersetzungen ı 1 und
18Jahrhundert  2 a y E Münster 1995 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 134), 237

* Paul hatte ı Index 1559 den Gebrauch VO  3 Ausgaben der Heıiligen Schrift ı der
Landessprache VO der Erlaubnis der römischen Inquisıtion abhängig gemacht. Scheuchen-
pflug, Bıbelbewegung 41

) Köster, Studien 237
Bereıts S1xtus legte 1590 test, da{fß die Heıilıge Schrift 1Ur MI1L besonderer Erlaubnıis des

Heılıgen Stuhls gelesen werden dürte 1596 übernahm Clemens 111 wıeder dıe Bestimmun-
SCIl VO:!  3 Pıus wohingegen 1622 Gregor alle Genehmigungen ZU Lesen verbotener
Bücher wıeder zurücknahm. Alexander VIL erhe{fß 1664 annn Index, dem volks-
sprachlıche Bıbelübersetzungen verboten wurden. Vgl Köster, Studıien 232

Vgl Köster, Studien 234
Vgl Köster, Studien 235
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da{fß selbständiges Schriftlesen mehr Schaden als Nutzen bringen würde, wollten
zahlreiche Theologen Ende des Jahrhunderts nıcht mehr teilen Der der
Folgezeıt vielbeachtete Jesuit Nıkolaus Serarıus bestätigte 612 dafß nıcht be-
türchten SCI, da{fß das Bibellesen den Katholiken schaden könne Denn SEe1IL der
Retormation hatte die Heılıge Schriftt die Lesekultur der katholischen Bevölke-
IUNS Eıngang gefunden iıhr Besıtz WAar längst Gewohnheitsrecht-
den Daher türchteten die Verantwortlichen, durch strikte Anwendung der Index-
regeln das Vertrauen der Laıen die Kırche erschüttern 10 Beibehalten wurde
deshalb auch Jahrhundert die Praxıs, aufgrund der besonderen kontessionel-
len Sıtuation die Indexregel ı Deutschland 1IPNOMECIEN., Das ZCISCH Beschlüsse
einzelner Diözesansynoden. ” Die Reformorden, allen die Jesuıuten, KINSCH
Og dazu über, den Laien das Lesen der Heıiligen Schritt als Andachtsübung AUS-
drücklich empfehlen. “ uch sollte dem Benutzer CIM selbständiger Umgang
MIi1TL der Heılıgen Schrift ermöglıcht werden.! Langfristig gesehen setizte sıch also

Jahrhundert die Tendenz durch, „auch den Nichtgeistlichen die selbständıge
Schriftlektüre Erbauungszwecken zuzugestehen |DJT: katholischen Bıbelüber-
SetzZUNgEN hatten damıt „Intentionswandel“ ertahren „ VOIN Instrument
der kontessionellen Auseinandersetzung Träger persönlıcher Glaubens-
VELISCWISSCIUNG Spätestens MI1 der einsetzenden Aufklärung wurde das Verbot
Bıbelübersetzungen lesen und verbreıiten, „offenbar zunehmend als Hemmnıiıs
bei der Glaubensvermittlung und als Glaubwürdigkeitsverlust tür die katholische
Kırche empfunden Zugleich erhoffte INnan sıch ohl VO:  - der Bibellektüre

c 14Impulse tür die Frömmigkeıt der Kırchenangehörigen
Gedruckte Volksausgaben der Heiligen Schrift UuN ıhre Verbreitung

Als Reaktion auf die retormatorischen Bibelübersetzungen entstanden auch ı
deutschen Sprachgebiet Übersetzungen, die tür die Weıitergabe Katholiken BC-
dacht und das Bibelstudium ı den CISCHCHN Reihen Öördern sollten. Im
wesentlichen handelte sıch hierbei die Übersetzungen des Neuen Testamentes
VO  - Hıeronymus Emser 8— der Gesamtbibel VO Johann Dietenber-
CI (um 1475—-1537) und VO Johann FEck (1486—-1543). 15 Bıs ZUuU Ende des Jahr-
hunderts galt ı Übrigen die Sprache der Dietenbergerbibel als grundlegende

Vgl Köster, Studien 226
10 Köster, Studien BF
11 KöOster, Studıen 243 „Im deutschsprachigen Raum tinden sıch keiner Synodalkonsti-

LuUuLLON des 16 und Jahrhunderts Bestiımmungen, dıe den Laıen das Lesen der Bıbel 4aUS-
drücklich verbieten Köster, Studien 245

12 Zum Beispiel Wurd€ dem sehr populären Andachtsbuch Das Hımmlisch Palm-Gärt-
lein des Jesuıten Wılhelm Nakatenus das Lesen der Heiligen Schrift dem Gebet gleichge-
stellt Vg hıerzu uch urt Küppers WDas Hımmlisch Palm Gärtlein des Wilhelm Nakatenus
5} (1617-1683). Untersuchungen Ausgaben, Inhalt und Verbreitung katholischen
Gebetbuches der Barockzeit, Regensburg 1981 (Studıen ZUr Pastorallıturgie 4)

? Darauf weıi en zahlreiche Einführungen i die jeweıilıge Ausgabe der Heılıgen Schritt hın
Vgl Köster, Studien 274

KöOster, Studıen 274
15 Vgl Markus Lommer, Katholische Bıbeln SEeIL der Reformation, Stadtmuseum Sulz-

bach Hg.) Das uch der Bücher 1000 Bıbeln aus 2200 Jahren Sonderausstellung Maärz
1.2 September 1999 Stadtmuseum Sulzbach Rosenberg, ulzbac 1999 162 164
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Norm für alle anderen Übersetzungen, da ıhr „aufgrund des langen Gebrauchs 1ın
der katholischen Kırche tortdauernde Autorıität zugebillıgt wurde  “.16 Allerdings
wurde ab dem erwähnten Zeıitpunkt ımmer mehr der „Geıst der Aufklärung“ Zur
„Antrıebsteder“ für diıe Entstehung zahlreicher Übersetzungen wenn auch
VO  - unterschiedlicher Qualıität.

ıne Epochengrenze 1St aber TST mıt den Übersetzungen des Neuen Testamentes
markıert, dıe Begınn des Jahrhunderts VO engagılerten Mitgliedern der katho-
ıschen Bibelbewegung tür dıe massenhafte und me1lst kostenlose Verbreitung
Laien erarbeıtet wurden. Denn diese volkssprachlichen Ausgaben konnten innerhalb
wenıger Jahre dıe alten Übersetzungen verdrängen. “ Saıler WAar eıne, WEeINN nıcht die
zentrale Persönlichkeit iınnerhalb dieser Bıbelbewegung, die sıch bedingt durch die
geistigen Impulse der Aufklärung, aber auch durch die gesellschaftlichen Umbrüche
1m Gefolge der Französıschen Revolution 1mM deutschen Sprachgebiet entfalten
konnte. ach dem Wıener Kongreß und miıt dem Eınsetzen der Restaurationszeıt
wurde diese ökumenische ewegung allerdings MASS1V VO: polıtischen und kırch-
lıchen Krätten bekämpft un muflte schließlich eiınem Konfessionalismus
weichen.!? In diesem Zusammenhang entstanden iın bischöflichem Auftrag Wwel NCUC

Übersetzungen der Heılıgen Schrift, dıe die Vulgata ZUr Grundlage hatten
und die die bisher kursierenden Ausgaben beziehungsweise die weıtere
Verbreitung der Übersetzung VO Va  - behindern sollten. Dabe;i handelt sıch
Zu eiınen die 1825 erstmals 1ın unster erschienene Ausgabe VO Johannes
Hyazınth Kıstemaker (1754-1834) und ZU anderen die mıt einer päpstlichen
Approbation versehene Übersetzung VO  — Joseph Franz VO  — Allioli (1793-1873) ,
dıe erstmalsjin Teilen in Nürnberg erschien und einen „Diegeszug ohne-
gleichen“ sollte.“)

Allerdings Waltr bereits durch die Bıbelbewegung ın den ersten drei Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts gelungen, weıten Teılen der Bevölkerung ıne gedruckte Aus-
yabe des Neuen Testamentes ın deutscher Sprache ZUr!r Verfügung stellen. Dıie
Gründe für diese massenhaftte Verbreitung der volkssprachlichen Bıbel innerhalb
eıner vergleichsweise kurzen Zeıtspanne sınd auf drei Ebenen suchen:
Erhöhte Nachfrage nach Volksausgaben

Dıie Nachfrage VO  j Seıiten der Benutzer stieg 1m erwähnten Zeitraum MASS1IV
Denn ZUuU einen konnten jetzt aufgrund der Alphabetisierungsmafßnahmen (z
Einführung der allgemeinen Schulpflicht ın Bayern Dezember weıte

16 Köster, Studien 274
1/ Markus Lommer, Katholische Bıbeln 1mM 18. Jahrhundert, iın: Stadtmuseum ulzbach,

uch 169
18 Vgl Köster, Studien

Vgl Peter Scheuchenpflug, Eıne Bıbel tür Christen aller Kontessionen, In: Stadtmuseum
Sulzbach, uch 153—155; 152

20 Zu Allıoli vgl Stadtmuseum Sulzbach (Hg.), Joseph Franz VO  - Allıoli 318 Leben
un! Werk, Amberg 1993 Dort befindet sıch uch eine austührliche Biıbliographie den e1in-
zelnen Ausgaben der Übersetzung VO  - Alhaolı).

21 Johannes Schildenberger/Leopold Lentner/Paul Heınz Vogel/Otto Knoch, Dıi1e Bıbel
1ın Deutschland. Das Wort (sottes und seıne Überlieferung 1mM deutschen Sprachraum, Stuttgart
1965, 285 Noch 1965 urteılte Vogel ber diese Ausgabe: „Ihre Beliıebtheit hat auch bıs heute
nıcht nachgelassen.“ Schildenberger/Lentner/Vogel/Knoch, Bıbel 285
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Kreıse der Bevölkerung lesen. Zum anderen entstand 1M Rahmen der Umsetzung
der Schulpflicht für die Pfarrer der jeweıligen Gemeinden eın Tätigkeıts-
ereıich: Sıe sollten möglıchst oft die Schule besuchen, die Lehrtätigkeit überwachen
und eiınen Teıl des Unterrichts selbst übernehmen. Vor allem dıe Geıistlichen, die VO

Saıler ausgebildet worden T1, galten ın dieser Hınsıcht als vorbildlich.“ Wiährend
der Aufbauphase des Schulsystems konnte aber iın vielen Gemeinden angesichts
knapper finanzieller Mittel 1Ur notdürftig ıne Schule eingerichtet un! ausgestattet
werden. Deshalb WAar die Nachfrage nach Ausgaben des Neuen Testamentes oder
einer Bearbeitung der Heılıgen Schrift WwI1e EeLW.: der Biblischen Geschichte VO

Christoph VO  3 Schmid (1768-1 854) hoch, wobel diese Exemplare dann als All-
zweck-Buch verwandt wurden also auch Zu Lesen- und Rechnenlernen.

Reduktion des reıses

Voraussetzung für ıne tlächendeckende Verbreitung W alr allerdings ıne massıve
Reduzıerung der Anschaffungskosten. Denn selbst in Zeıten wirtschaftlicher TOS-
perıtät verursachte die Herstellung VOo  - Büchern hohe Kosten; zudem hatten die
langandauernden napoleonischen Krıiege eıner Verarmung weıter Kreıise der Be-
völkerung geführt. Allerdings gelang in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts, die Preıise tür iıne Ausgabe des Neuen Testamentes mınımıeren: Denn
technıische Verbesserungen, w1ıe z die Verwendung stehender Lettern und spater
dıe Stereotypdrucke ermöglıchten einerseıts die Produktion großer Auflagen und
senkten andererseıts durch die Rationalısiıerung des Arbeitsvorgangs dıe Endpreıise.
FEınen wesentlichen Beıtrag für die massenhafte Verbreitung leisteten aber auch
tinanzıelle Zuwendungen vermögender Burger und Adelıger, die aus verschiedenen
otıven die Verbreitung der Heılıgen Schriftt unterstutzten. Im katholischen Raum
versuchte Zu Beispıiel eorg Michael Wıttmann (1760-1 833), Regens des Priester-
semınars 1n Regensburg, finanzielle Beıiträge sammeln, auf Kosten und Zu

Nutzen des Priıesterseminars gyünstıge Exemplare der VO ıhm und Johann Michael
Feneberg (1751-1812) übersetzten Ausgabe des Neuen lestamentes verbreıiten
können. Im Bereich der protestantischen Kırchen entstanden teilweise ökumenisch
geleitete Bibelgesellschaften, die sıch ZUr Aufgabe machten, Christen aller Kon-
tessıonen Übersetzungen der Heılıgen Schritt me1lst kostenlos ZUTr Verfügung stellen

können.“” Dıie Errichtung dieser Bibelgesellschaften wurde 1m Wesentlichen VO:

der 804 ın London gegründeten British and Foreıgn Biıble Socıiety ınıtulert. IDE diese
Gesellschaft ebentalls ökumenisch ausgerichtet Wal, konnten iın den ersten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts auch Katholiken 1M deutschen Sprachgebiet meh-
TeCIC hunderttausend Exemplare des Neuen Testamentes iın aller Regel kostenlos Ver-

teılt werden. Wohlgemerkt handelte sıch be1 diesen Ausgaben Übersetzun-
CIl VO Katholiken: SO wurde VOT allem 1M süddeutschen Raum das SOgeENAaANNLE
Regensburger Neue Testament, das VO  - den bereıts erwähnten Wıttmann und ene-
berg übersetzt worden WAal, verbreitet.“ In den reisen der Erweckten zirkulierte
hingegen ıne Ausgabe, die der Saijlerschüler Johannes Goßner (1773-1858) 0N dem

2 Vgl Eugen Paul,;, Religiös-kırchliche Sozialisation und Erziehung 1n Kındheıt und Jugend,
1N; HbayKG 3 681—/11, 691

23 Vgl hıerzu dıe einschlägıge Publikation VO Wılhelm Gundert, Geschichte der deutschen
Bibelgesellschaften 1mM Jahrhundert, Bieleteld 1987

Dıi1e Auflage erschıen 1808 1ın Regensburg. Insgesamt betrug die Gesamtzahl aller ın
der Regıe VO Wıttmann gedruckten Exemplare 000
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Griechischen übersetzt hatte und die als Münchener Neues Testament bezeichnet
wurde Vollends auf die Förderung durch dıe British and Foreıign Bible Dociety
eLizten der Sulzbacher Verleger Johann Esaı1as Seide] 1827 und der Bıbel-
übersetzer Leander Va  — FA (1772-1 847) Die erheblichen finanziellen Zuwendungen
ermöglichten Seidel und Va  ' VOT allem der Mıiıtte und Norden Deutsch-
lands das Sulzbacher Neue Testament verbreiten

Konvergenz VO:  _ otıven
Geıistliıche un! Laıien jelten aufgrund unterschiedlicher Motive für ertorder-

ıch Katholiken den Besıtz gedruckten Ausgaben des Neuen Testamentes
der Landessprache bringen un das Schriftlesen Öördern Denn entsprach
ZU dem Konzept der Aufklärung, da{fß der Mensch Mi1tL Hılte SC1IHNCT Vernuntt
die 'elt besser verstehen lernen sollte Für die Anhänger dieser Rıchtung zählte die
Kenntnıiıs der Heılıgen Schrift die als Urkunde der Offenbarung galt Zu wichtig-
sten Bildungsgut jedes Christen och SINSCH ZUuU anderen auch VO Vertretern
aufklärungskritischer und sStreng kiırchlicher Kreıise Bemühungen Zur Förderung des
Schriftlesens AaUuUsSs Um die Lektüre verwertlicher Schritten verhindern, reichte
INnan den Laıen dessen Ausgaben des Neuen Testamentes Dıe Heılıge Schrift
wurde hıer als Quelle der Wahrheit verstanden, die VOT den „gefährlichen Lehren der
Vernuntft schützen sollte Wer SC1I1NCI1 Glauben verunsıchert WAal, sollte der
Bıbel C1MN verläßliches Fundament tinden Sowohl Befürworter als auch Gegner der
Aufklärung können dritten ruppe zugerechnet werden, deren Eınsatz für die
Verbreitung der Bibel Ce1in vorwıegend diakoniıisches Moaotıv zugrunde lag In Not

Menschen sollten MIi1tL Ausgabe beschenkt werden, durch die Mög-
iıchkeit der Begegnung mMit dem Wort Gottes Trost, alt Mult und Zuversicht
erfahren können Dıie durch die Siäkularisation bedingten Umwälzungen
hatten zudem teilweise Verarmung des relıg1ıösen und lıturgischen Lebens
geführt auch 1er sollte die Schriftlesung kompensatorisch wiırken Schließlich
MU!:| als eintlußreiche Quelle für die geistliche Neuorientierung der Heılıgen
Schrift die Erweckungsbewegung erwähnt werden. Sıe entstand als kontessions-
übergreifendes Phänomen Übergang VO zu Jahrhundert und nahm ı

25 Goßner hatte zunächst das Regensburger Neue Testament bezogen und weıtergegeben,
WAar aber IMN1L der schleppenden Produktion nıcht zufrieden, da{fß 1815 CIBCNC Über-
setzung München herausgab. Genaue Angaben über die Gesamtanzahl der gedruckten
Exemplare sınd nıcht ekannt Bıs 1817 den nächsten beiden Jahren nochmals

0Q0OÖ Stück verbreıtet worden In den Folgejahren wurden ferner verschiedene Stereotyp-
ausgaben ediert VO denen Zu Beispiel Jahr 1831 Exemplare das preußische
Heer geliefert wurden

Eıner ersten Ausgabe, die 1807 Braunschweig erschien, Waltr 11UT Ertolg be-
schieden LDenn erst Zusammenarbeit MI1L dem erwähnten Sulzbacher Verleger Seidel und
durch dıe Unterstützung der British an Foreıgn Bıble Docılety konnten hohe Auflagen

nıedrigen Preıs hergestellt werden uch 1er annn C1iNe Gesamtzahl verbreıteten
Exemplaren nıcht errechnet werden Fest steht, da{fß bıs Zzu 24 November 1817 INSSCSAMT
124 905 Exemplare erschienen Von 1818 bıs ZUur Indizierung der Übersetzung

Dezember 1821 kann InNan wohl VO jährlıchen Ausstoß VO:! 000 Exemplaren
ausgehen In der Folgezeit INg die Verbreitung stark zurück Allerdings wurden auch ach
dem Tod VO:! Leander Va  — E das Neue Testament un:! die Gesamtbibel die 1840 VO Heın-
rich Wetzer fertiggestellt worden WAäl, VO:  > der British and Foreign Bıble Soclety
bıs ZUu! Mıtte des Jahrhunderts wıeder I1CUu aufgelegt
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der katholischen Kırche VOT allem 1mM Allgäu Saılerschülern sıchtbare Gestalt
ngeregt durch pietistische Einflüsse suchten die Anhänger dieser Bewegung ın

der Lektüre der Heiligen Schrift die Begegnung mıt Christus, der in seiınem Wort als
gegenwärtıg ertahren wurde. Ziel ihrer Bestrebungen W ar eın erneuerter lebendiger
un! ınnıger Glaube, der durch die regelmäßige indıviduelle und gemeinschaftliche
Schriftlesung genährt wurde.

Saılers Beıtrag ZUY Übersetzung und Verbreitung “n gedruckten Volksausgaben
Dıie Bıbelbewegung 1mM trühen 19. Jahrhundert bündelte die unterschiedlichsten

Moaotiıve tür die Förderung des Schriftlesens und dıe Verbreitung VO Ausgaben der
Heıligen Schrift iın der Landessprache. Dıiese Vieltalt Ootıven zeıgt sıch auch 1im
Freundes- und Schülerkreis VO  - Johann Michael Saıler. Saıler selbst sah ‚War nıcht
seıne Hauptaufgabe 1ın der Verbreitung gedruckter Ausgaben der Heılıgen Schrift,
trotzdem gelang ıhm, 1ın seiınen Schülern die Liebe Zur Bıbel wecken und ıhnen
die Schriftlesung als Zentrum des geistlichen Lebens 41ls Herz legen. Diese tiefe
Erfahrung der Christusbegegnung 1m „praktischen Schritttorschen“ bewog wıeder-

seiıne Schüler dazu, iıhrerseıits ın iıhrem Wırkungskreis das Lesen der Heıliıgen
Schrift tördern, wobe!] sS1e VO  - Saıler ermutigt und teilweise organısatorıisch nNntier-
Stutzt wurden.

71 Saılers Haltung ZUY Verbreitung gedruckter volkssprachlicher Ausgaben der
Heiligen Schrift

Saıiler hatte bereıts während des Novızıats be1 den Jesuiten ın Landsberg durch
verschiedene Übungen Zur Auslegung der Heılıgen Schrift eiınen Zugang dazu BCc-
WOI'II'ICI'I.27 Zu den prägenden Erfahrungen 1mM Hınblick auf die Schriftbetrachtung
zählen freilich die gemeınsamen Abendrunden beı seiınem Freund Sebastian Wıinkel-
hoter (1743—-1806) während der Studienjahre ın Ingolstadt. Konrad Baumgartner
beurteilt die Auswirkungen dieser Bıbelabende aut die spatere Ausprägung einer
bibelorientierten Pastoraltheologie folgendermaßen: „Wınkelhofer ın Ingolstadt
das 1St der ‚Sıtz 1mM Leben‘ für das Postulat und fu r dıe Praxıs VO  - Sailers ‚erbauen-
dem' oder ‚praktischem Schritttorschen‘.“ 28 Nachdem Sailer 1784 ZU Protessor für
Pastoraltheologie der Uniuversıität 1ın Dıllıngen ernannt worden Wal, konnte und
mu{fßte diese Lehre VO „Praktischen Schritttorschen“ entfalten, denn die Studien-
ordnung schrieb für die Pastoraltheologie VOTI, zeıgen, „ Was der Seelsorger VO
der Heılıgen Schriftt ZU Nutzen und ZuUur Erbauung der Gemeıinde eigentlich brau-
chen kann und w1ıe dazu anwenden soll.“ “* Für Sailer zählte das Schrittstudium

den ‚vorzüglıchsten Nahrungsmitteln des Glaubens und der Liebe“. Das zweıte
„Nahrungsmittel“ se1l das Gebet, das dem Schrittlesen tolgen müsse.” ıne grund-

Johann Hotmeier ist überzeugt, da{fß für Saılers Zuwendung Zur Bibel diese geistliche DPrä-
sUunNng 1m Novızıat ausschlaggebend W al. Vgl dazu den Beıtrag VO  — Johann Hotmeier ın dieser
Festschraiuftt.

Konrad Baumgartner, Johann Michael Sajler als Pastoraltheologe und Seelsorger, In:
Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Johann Michael Saıler und seıne Zeıt, Regensburg 1987 (Beı-
tr. age ZUTr Geschichte des Bıstums Regensburg 16), 277-303, hier 282

Zitiert ach Baumgartner, Saıler 279
Zıtat inommMmen au  N oachım Seıler, Saılers Hırtenbrief tür den Augsburger Fürstbischot

Clemens Wenzeslaus VO Sachsen (1 11 Schwaiger/Maı, Saıiler 209—-227/; 1er 274
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legende un! austührliche Erörterung VO Theorie und Praxıs des erbaulichen
Schrittstudıiums hatte Saıiler 1m ersten Band seıner „Vorlesungen aus der Pastoral-
theologie” vorgetragen. Dıie revolutionäre Diımension dieses Vorgehens kann INan

NUur erfassen, wenn INa  ' s1e auf dem Hintergrund der gängıgen theologischen Aus-
bildung versteht.” Empfohlen hatte Saıler VOT allem das Lesen des Neuen Testa-
mentes Dazu hatte 1813 einen Leitfaden entworten, anhand dessen der Leser
ımmer tiefer ın den Ge1list der Heılıgen Schrift eingeführt wurde.”“ We:il nach Saılers
Ansıcht die Schriftlesung das Fundament des geistlichen Lebens jedes Seelsorgers
darstellen sollte, lag ıhm die Verbreitung VO geeıgneten Volksausgaben Priester
sehr Herzen. uch den Theologiestudenten riet F „Lafß alle Bücher, auch die
besten liegen und lıes allein das Neue Testament. Hast du aber Kratt gCNUS, das Neue
Testament deine I1 Biıbliothek seın assen, Freund, dann lies und werde 1M

« 33Lesen nıcht müde: mıiıt tausendtachem egen wiırd dich deın Lesen belohnen.
Im Blıck autf dıe Laıien gestaltet sıch Saılers Haltung allerdings wesentlich ditfe-

renzilerter: War bejahte Sailer auch die Notwendigkeıit des praktischen Schritft-
torschens für die Spiritualıtät VO Laien;” anders als eLtwa Leander Va  - plädierte

aber nıcht für das „allgemeıne“ Schriftlesen, sondern ging davon AaUs, „dafß
Christus seıne Kirche nıcht durch LOTLE Buchstaben, sondern durch lebendige Men-

« 35schen ausgebreıtet hat.
W)as Schrittlesen des Volkes musse Sailer auf dem Fundament der Ver-

kündiıgung durch die Kırche stehen. Deshalb sollte die Schriftlesung VO:  - einem
VO  - der Kirche beauftragten Seelsorger angeleitet oder begleitet werden.” Vor die-
SCI1I Hintergrund 1sSt verständlich, da{fß Sailer auch ıne Volksausgabe der gaNnzZeCn
Heıiligen Schriutt nıcht für sinnvoll erachtete. Gegenüber Va  - hielt Saıiler eshalb
test, dafß das 'olk zunächst 1L1UT das Neue Testament, und auch dieses 1Ur mıiıt

31 Berühmt und vielzıitiert 1st das Urteil VO Aloıs Buchner (1783-1 869), einem Sailerschüler
4US der Landshuter Zeıt „Ic mu{ hier bemerken, dafß Inan ZUTr eıt meınes Autwachsens und
meıner Studien keinen der doch tast gar keinen Begriff VO erbaulichen Schriftbetrachten
und Biıbellesen hatte. Es War damals eın Studium der Theologie hne Bibel nıchts Seltenes,
sowohl 1n als außer den Klösternlegende und ausführliche Erörterung von Theorie und Praxis des erbaulichen  Schriftstudiums hatte Sailer im ersten Band seiner „Vorlesungen aus der Pastoral-  theologie“ vorgetragen. Die revolutionäre Dimension dieses Vorgehens kann man  nur erfassen, wenn man sie auf dem Hintergrund der gängigen theologischen Aus-  bildung versteht.” Empfohlen hatte Sailer vor allem das Lesen des Neuen Testa-  mentes. Dazu hatte er 1813 einen Leitfaden entworfen, anhand dessen der Leser  immer tiefer in den Geist der Heiligen Schrift eingeführt wurde.”” Weil nach Sailers  Ansicht die Schriftlesung das Fundament des geistlichen Lebens jedes Seelsorgers  darstellen sollte, lag ihm die Verbreitung von geeigneten Volksausgaben an Priester  sehr am Herzen. Auch den Theologiestudenten riet er: „Laß alle Bücher, auch die  besten liegen und lies allein das Neue Testament. Hast du aber Kraft genug, das Neue  Testament deine ganze Bibliothek sein zu lassen, o Freund, dann lies und werde im  «33  Lesen nicht müde: mit tausendfachem Segen wird dich dein Lesen belohnen.  Im Blick auf die Laien gestaltet sich Sailers Haltung allerdings wesentlich diffe-  renzierter: Zwar bejahte Sailer auch die Notwendigkeit des praktischen Schrift-  forschens für die Spiritualität von Laien;* anders als etwa Leander van Eß plädierte  er aber nicht für das „allgemeine“ Schriftlesen, sondern ging davon aus, „daß  Christus seine Kirche nicht durch tote Buchstaben, sondern durch lebendige Men-  «35  schen ausgebreitet hat.  Das Schriftlesen des Volkes müsse — so Sailer — auf dem Fundament der Ver-  kündigung durch die Kirche stehen. Deshalb sollte die Schriftlesung stets von einem  von der Kirche beauftragten Seelsorger angeleitet oder begleitet werden.” Vor die-  sem Hintergrund ist es verständlich, daß Sailer auch eine Volksausgabe der ganzen  Heiligen Schrift nicht für sinnvoll erachtete. Gegenüber van Eß hielt Sailer deshalb  fest, daß an das Volk zunächst nur das Neue Testament, und auch dieses nur mit  3l Berühmt und vielzitiert ist das Urteil von Alois Buchner (1783-1869), einem Sailerschüler  aus der Landshuter Zeit: „Ich muß hier bemerken, daß man zur Zeit meines Aufwachsens und  meiner Studien keinen oder doch fast gar keinen Begriff vom erbaulichen Schriftbetrachten  und Bibellesen hatte. Es war damals ein Studium der Theologie ohne Bibel nichts Seltenes,  sowohl in als außer den Klöstern ... Ja, es hatte sogar den Anschein, als hätten die Geistlichen  jener Zeit eine Scheu vor dem Lesen der heiligen Schriften und als hielten sie dieselben für  etwas Verdächtiges.“ Zitiert nach Schiel, Sailer 1, 368 f.  %2 Sailer hatte in diesem Leitfaden auch ein theologisches Programm vorgelegt, aufgrund  dessen man verschiedene Aspekte des Christusgeheimnisses kennenlernen sollte: Angefangen  von der Lektüre des Lukasevangeliums („Christus als der Menschensohn“), sollte der Leser als  Nächstes das Johannesevangelium (die „Gottheit des Erlösers“) studieren. Daran schließt sich  der 1. Johannesbrief („die heilige Liebe, das wahre, innere Leben des Christen“) an. Es folgen  der Jakobusbrief („die Früchte des christlichen Lebens“), die „leichteren“ Briefe des Hl. Paulus  und die Briefe des Petrus. Jetzt sollte der Leser wieder zu den Evangelien von Markus und  Matthäus zurückkehren, dann die Apostelgeschichte lesen und sich erst zum Schluß die  „schwereren“ Briefe und die Offenbarung des Johannes vornehmen. Aus einem Bericht von  Franz Joseph Wankmiller über Sailers Besuche im Allgäu vom 25.-27. September 1813. Schiel,  Sailer 1, 492 f.  3 Brief von Sailer an einen ungenannten Schüler vom 13. November 1781. Schiel, Sailer 2,  16-19; hier 19.  *# In einem Brief an Eleonore Auguste Gräfin zu Stolberg-Wernigerode vom 6. November  1798 äußerte Sailer den Wunsch: „Wollte Gott, es herrschte auch unter den Katholiken die  schöne Gewohnheit, daß sie täglich im Evangelium läsen“. Zitiert nach: Schiel, Sailer 2, 176.  3 Brief von Sailer an van Eß vom 6. September 1804. Zitiert nach: Schiel, Sailer 2, 294 f.  % Schiel, Sailer 1, 493.  197Ja, CS hatte den Anscheın, als hätten die Geıstlichen
jener Zeıt 1ne Scheu VOT dem Lesen der heiligen Schritten und als hıelten s1e dieselben für

Verdächtiges.“ Zitiert ach Schiel, Saıiler 17 268
32 Saıiler hatte ın diesem Leitfaden auch eın theologisches Programm vorgelegt, aufgrund

dessen InNan verschiedene Aspekte des Christusgeheimnisses kennenlernen sollte: Angefangen
VO der Lektüre des Lukasevangeliums („Chrıstus als der Menschensohn“), sollte der Leser als
Nächstes das Johannesevangelıum dıe „Gottheıt des Erlösers“) studieren. Daran schliefßt sıch
der Johannesbrief („dıe heilıge Liebe, das wahre, ınnere Leben des Christen“) Es folgen
der Jakobusbrief („die Früchte des christlichen Lebens“), die „leichteren“ Briete des Paulus
und dıe Briefe des Petrus. Jetzt sollte der Leser wıeder den Evangelien VO:! Markus un!
Matthäus zurückkehren, dann die Apostelgeschichte lesen und sıch erst ZU Schlufß dıe
„schwereren“ Briete un! die Offenbarung des Johannes vornehmen. Aus eiınem Bericht VO

Franz Joseph Wankmiuller ber Saıilers Besuche 1mM Allgäu VO: Z T September 1813 Schiel,
Saıiler 1! 4972

33 Briet VO Saıler eınen ungenannten chüler VO 135 November 1781 Schiel, Saıiler 2,
16—19; 1er

34 In eiınem Briet Eleonore Auguste Grätin Stolberg-Wernigerode VO 6. November
1798 außerte Saıiler den Wunsch: Wollte Gott, c herrschte uch den Katholiken die
schöne Gewohnheıt, dafß s1e täglıch 1mM Evangelıum laäsen“. Ziıtiert nach Schiel, Sailer 2! 176

35 Briet VO Saıiler Va  - E VO September 1804 Zıtiert nach: Schiel, Saıiler 27 294
Schiel, Sailer 1’ 493
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eıner gekürzten Fassung der Offenbarung des Johannes abgegeben werden sollte
Was Alte Testament, das „VOIM Volke leicht mifßverstanden und mıfßgebraucht WE -
den könne“, sollte 1Ur iın Auszügen gedruckt werden, da selbst Theologen 11UT Teıle
davon tür die geistliıche Schriftlesung heranzıehen würden.”

Da die VO' Sailer gewünschten Bearbeitungen des Neuen bzw. Alten Testamentes
nıcht auf dem Buchmarkt vorhanden 1, gyab das Neue Testament (meıst die
Regensburger oder Münchener Ausgabe) auch Laıien weıter, VO denen über-

WAal, dafß S1e aufgrund der Begleitung durch ıhre Seelsorger ZUr geistlıchen
Schriftlesung befähigt Für das Schrittstudium VO Laıen benannte Sailer
„Lectüre, Betrachtung, Gebeth un: Selbstverläugnung“ als die vier Stufen der
„Hımmelsleiter“, auf der Inan sıch ımmer „auf- und abwärts“ bewegen sollte.”®

Von Saıler selbst verfafßte Werke
Die Dıfferenzierung 1M Hınblick auf die Zielgruppe zeıgt sıch bei den VO  i Sailer

selbst herausgegebenen Werken, die Schrifttexte betreftfen:
Wıe viele Gelehrte ın der eıt zwıschen Aufklärung un: Romantık übte sıch

auch Saıler ın der Übersetzung VO Schritttexten. Diese bereits ın den gemeınsamen
Abendrunden ın Ingolstadt begonnene Arbeıt tührte nach seıner Entlassung iın
Dıillingen fort, Ww1e€e Januar 1796 ın eiınem Brieft Johann Michael Fenebergberichtete: „Ich brüte tzt mıiıt Wınkelhoter eıner Neuen- Iestaments-Übersetzung
in der höchsten Sımplizıtät; 1ın zehn Jahren hoff? iıch, damıt fertig werden.“ Im sel-
ben Jahr erschıen 1n München der Band „Die heilıgen Evangelıen und Episteln auf
alle Sonn- un:! Festtage des Jahres.“ Allerdings dauerte bıs 1819, bıs Saıler dem
Wunsch vieler seiner Schüler entsprach und für Geıistliche das NNeue Testament
nach seıner eıgenen Übersetzung 1mM ruck erscheinen ließ.

Der bereıits erwähnte innere Zusammenhang VO  — Lesung, Betrachtung und Um-
SEIZUNG 1n das täglıche Leben zeıgt sıch VOTL allem iın denjenigen Werken, die Sailer
für die Zielgruppe der Laıien herausgab:

Aut Anregung VO  - Könıig Ludwig entstand „Der christliche Monat  ‚ eın Büch-
lein, das für jeden Tag eınes Monats dıe drei Elemente Schriftlesung, Betrachung und
Gebet vorsah und den Leser 1ın eın tieferes Verständnis des christlichen Glaubens
tühren sollte.““

37 Aus eiınem undatierten Briet VO Saıiler Johannes Goßner. (Archiv der British and
Foreign Bible Society der Universıity Library 1n Cambridge. Abteilung Foreign Corres-
pondence, \ 3— 1 4/45d)38 Briet Christian dam Dann VO 30 März 1871 ıtıert nach Hubert Schiel, Geeuint
ın Christo. Bischoft Saıler und Christian dam Dann als Erwecker christliıchen Lebens 1n
Württemberg, Schwäbisch Gmünd 1928,

Johann Miıchael Saıler, Übersetzung der Heılıgen Bücher des Neuen Testamentes UuUNsCcCICS
Herrn Jesu Christı ach der vatıkanıschen Ausgabe, de., Grätz 1819 FEıne textvergleichen-
de Analyse dieser Übersetzung steht allerdings noch aAaUus. Auffallend 1St bei der Popularıtät
Saıilers un! der weıten Verbreitung, die seıne anderen Schritten fanden, da{fß 11UT eiıne weıtere
Auflage bekannt 1St. Diese wurde 1mM Rahmen der „Ergänzungs-Bände Johann Mıchael
Sailers Protessors der Pastoraltheologie der königl. Bayer’schen Ludwıg-Maxımıilıians-
Uniuversıität Landshut“ 1827 ın Grätz publiziert. Übrigens hatte Saıler bereıts 1788 ın
München eine Ausgabe des lateinischen Neuen Testamentes drucken lassen.

40 Saıler richtete sıch darın ın ersier Linıie Leser, die „nebst gutem Wıillen hınreichende
Biıldung des Verstandes mitbringen“. Vgl Johann Michael Saıler, Der christliche Monat,
Betrachtungen un! Gebete aut jeden Tag des Jahres, Landshut 1826 Zum Jubiläumsjahr ,oll
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Aufschlußreich 1st auch das „Krankenbüchlein“, das 1ın einer ersten Auflage 1791
1ın München dem Tıtel „Für Kranke un ihre Freunde“ erschien. 1810 lau-
teie der Titel dann „Kleine Bıbel tür Kranke und Sterbende und ıhre Freunde“.  « 41 Fur
dıe and des Kranken hatte Saıiler einzelne Schrittworte zusammengestellt, dıe
jeweıils austführlich kommentierte und auf die Sıtuation des Kranken hın deutete.
Ausgangspunkt seıner Überlegungen WAar die Eıinsicht, dafß „die Lehre Chrıistı, ıhrem
Inhalte und Geıiste nach, ıne Arzneı tür die Menschheit seil .  « 42 uch den Pflegenden
und Besuchern der Kranken wollte Saıler mMi1t diesem Büchlein ıne Anleıtung BC-
ben In wahrer Liebe solle INa  -} dem Kranken begegnen und sıch diese Haltung
durch praktisches Schrittforschen aneıgnen. eıtere Kapıtel enthielten Schriftverse
und Meditationen tür die Vorbereitung des Kranken und seiner Angehörıigen auf das
Sterben SOWI1e Gebetstexte für die häuslichen Rıten beim Todestall und für die eıt
der Trauer.

Saılers Einfluß auf dıie Edition U“onNn Ausgaben der Heiligen Schrift ın deutscher
Sprache

Christoph “n Schmid UN! die „Biıblische Geschichte“
Wıe bereıts erwähnt, gelang Saıler, durch seine Lehre und durch geistliche

Weggefährtenschaft die Liebe ZuUur Heılıgen Schrift be1 den Studierenden wecken.
uch der ın Dinkelsbühl geborene Christoph VO:  — Schmid (1786-1 854) zählte den
begeisterten Schülern.? Während Schmids Studium der Philosophie und Theologie
ın Dıllıngen entwickelte sıch ıne iınnıge lebenslange Freundschaft, die bıs ZzZu Tod
Saılers dauern sollte.“* Schon während der Studienzeit wurde Sailer auch aut die
pädagogischen Fähigkeiten aufmerksam:; * die Liebe ZUr Heılıgen Schrift, die bereits
1M Elternhaus geweckt worden WAäal, bewog Schmid dann während der Tätigkeıit als
Kaplan ın Nassenbeuren VO 1791 bıs 1795 und 1mM folgenden Jahr ın deeg be1 Johann
Michael Feneberg dazu, seıne Kenntnisse der biblischen Sprachen vertiefen und
ın seiınem schulischen Wırken didaktische Prinzıpien für den Religionsunterricht
entwerten. Sailer hielt Schmid deshalb für geeignet, eın Schulbuch verfassen, in
dem dıe bıbliıschen Erzählungen ın eıner für Kinder geeıgneten Fassung enthalten
se1ın sollten.“ Mıt diesem Anlıegen WAar nämli;ch 1799 das kurfürstlich bayerische
Direktorium der deutschen Schulen Saıler herangetreten.”
übrıgens ıne gekürzte und bearbeitete Neuausgabe erscheinen: Peter Scheuchenpflug, Johann
Miıchael Saıler: Der christliche Monat, Regensburg 2001

41 Eınen Überblick den zahlreichen Auflagen g1bt Schiel, Sailer 29 654
Johann Miıchael Saıler, Kleıine Bibel für Kranke und Sterbende un! ihre Freunde. Hıer

zıtlert ach 2 ’ 112
43 Zu Schmid vgl VOTr allem Uto Meıer, Christoph VO Schmid. Katechese zwıschen Aut-

klärung un! Biedermeiıer, St. Ottilıen 1991; vgl auch den Beıtrag VO Meıer 1n dieser Fest-
chritt.

44 1791 bezeichnete Saıler Schmid als „Krone meıner geringen Bemühungen.“ Schiel, Sailer
2) uch mehr als dreißig Jahre spater hatte sıch N:  n Freundschaftsverhältnis nıchts
geändert: Das geht aus einem Schreiben VO Sailer Eduard VO Schenk VO 23. November
1825 hervor, iındem ber Schmid berichtet: „Er 1st mır ın kındlıcher Liebe un!| Anhänglıch-
eıt zugetan”. Schiel, Saıler Z 496

45 Schmid WAar während der Studienzeıt als Hauslehrer bei Geheimrat (N.) VO Weber tätıg.
In eiınem Briet Judıth Hefß-Bernet VO 15. Januar 1803 lobte Saıiler ausdrücklich dıe

literarıschen Fähigkeıten Schmids: „Ich lese gerade ın seiınem Manuscripte und tinde hımm-
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Schmid arbeıitete ab Februar 1 800 allerdings CNOrTMEM Zeitdruck den
Manuskrıpten, da{ß bereıts 1M folgenden Jahr die Auflage erscheinen konn-
te.  45 [)a Schmid selbst aber mıt der vorliegenden Fassung nıcht zufrieden WAal, nahm

unmıttelbar nach dem Erscheinen der ersten Auflage bereits ıne Überarbeitung
VOTIL, ın die Erfahrungen mıteinbringen konnte, die beim Ej_nsatz des Buches 1M
Religionsunterricht gemacht hatte. Sailer betreute auch diese Überarbeitung ohl-
wollend kritisch.“” Dıie „Bıblische Geschichte“ ın der Fassung VOoO Schmid tand —
mıttelbar nach iıhrem Erscheinen 1n Bayern weıte Verbreitung. och dessen Leb-
zeıten wurde S1e außerhalb Bayerns ın Schulen eingeführt, ın Österreich, ın der
Schweiz, iın Württemberg und Baden nachgedruckt, SOWIl1e ın die iıtalienische un ın
Auszügen ın die ftranzösische Sprache übersetzt.” In Bayern stellte 1n den me1lsten
Schulen diese Biblische Geschichte VO:  3 Christoph VO: Schmid zunächst das einzıgeSchulbuch dar und diente eshalb zugleich als Grundlage für den ese- und Schreib-
unterricht. Denn erst ab der Mıtte des Jahrhunderts eizten sıch dann Lesebücher
mıt profanen Inhalten durch.” Im Religionsunterricht ıldete aber nach Ww1e VOT

ausgehend VO Einflufß der Saulerschüler die erzählende Darbietung der bıblischen
Geschichte den Hauptinhalt.”

Schmid selbst hatte seıiner Edition keinestalls ıne I11UT iıllustrierende Funktion -
grunde gelegt: Denn Glaube bedeutete für Schmid 1ın erster Linıe ıne lebendigeBeziehung zwıschen Gott und den Menschen, weshalb die Darbietung VO Erzäh-
lungen der Heılıgen Schritt auf ıne ganzheıtliche Wahrnehmung abzielen und der
Glaube der Kinder 1im Religionsunterricht geweckt und gefördert werden sollte.”
ach seıner Überzeugung gründete der Glaube auf den „Offenbarungen Gottes, dıe
uns 1ın der Heiligen Schrift erzählt werden“. Der theologische Grundgedanke aller
Erzählungen WAal, da{fß sıch Gott den Menschen VO Anbeginn der Schöpfung als
„ZuLl und treundlich‘ geoffenbart hatte.”

Irst 1mM Zuge der kiırchlichen Restauratıon wurde diese Konzeption des Religions-unterrichtes VO der auf Katechismen gestutzten systematischen Glaubensunter-
weısung verdrängt; der bıblischen Geschichte kam ın diesem Kontext 1Ur noch die
Funktion Z Glaubensinhalte illustrieren.” Trotzdem wurde Schmids Fassung

ısches Vergnügen. Er glaubt, und wWer glaubt, hıebt, und die Liebe tindet dem Gedanken das
rechte Wort. Zudem hat eLWAS Genieähnliches 1ın seiınen Talenten.“ Schiel, Saijler D 263

4/ Vgl Christoph VO  — Schmid, Erinnerungen Aaus meınem Leben, de., Augsburg 1853—
1857; hıer 23 153

4X Der vollständige Tıtel autete: Bıblische Geschichte für Kınder. FEın Lesebuch, das auch
Erwachsene brauchen können. Zum planmäßigen Unterrichte 1ın sämmtlıchen deutschen
Schulen Baıerns, München 1801

49 Vgl Meıer, Schmid 208 1801 hatte Saıler Schmid geschrieben: „Deıine biblischen Er-
zählungen sınd meisterhaft:; überall tinden S1e den ungetheiltesten Beıfall, Bıbelglaube un!
Geschmack herrscht“. Schiel, Sailer 2, 2720

Schmid, Erinnerungen A KF Sailer hatte Schmid aufgrund der weıten Verbreitung der
Bıblıschen Geschichte als „fünften Evangelisten“ bezeichnet. Das geht AaUus einem Brieft
VO Saıler Schmid VO 31 Dezember 1824 hervor. Schiel, Saıler 27 490

51 Paul,;, Sozialisation 693
Paul,;, Sozialisation 692

53 Schmid, Eriınnerungen . 155
Schmid, Eriınnerungen 3, 152
Vgl Meıer, Schmid 224

56 Paul, Sozıialisation 694
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WE auch überarbeiteter Form bıs nach dem Weltkrieg verwendet als Struk-
turelement des Religionsunterrichtes konnte sıch die Bıblische Geschichte OS bıs
ZUuUr Mıtte des Jahrhunderts behaupten
Das Regensburger Neue Testament

Bereıts während des Novızıates Landsberg WAar die Freundschaft zwıischen
Sailer und Johann Michael Feneberg entstanden, der spater den zentralen DPer-
sönlıchkeıten der Allgäuer Erweckungsbewegung zählte.5/ Feneberg arbeıtete nach
sCINCT Versetzung ı dıe Pfarrei Vöhringen 1805 Übersetzung des Neuen
Testamentes. Obwohl das Manuskrıipt ugust 1807 vollendet worden W al,
un Saıler 1NC Drucklegung grundsätzlıch befürwortete, konnte nıcht ediert WeI-

den. Saijler War aber schließlich verdanken, dafß Fenebergs Übersetzung der
Brietfe un der Offenbarung des Johannes für dıe VO eorg Michael Wıttmann
geplante Edition des Regensburger Neuen Testamentes verwendet wurde: 5X war
hatte dieser bereıits Begınn des Jahres 1803 den Entschlufß gefaßt, 1116 Überset-
ZUNg des Neuen Testamentes für Katholiken drucken lassen, und hatte auch
4AUS verschiedenen Quellen die notıgen tinanzıellen Miıttel gesammelt den Satz
MI1t stehenden Lettern einzurichten allerdings überschätzte völlıg den ertorder-
liıchen zeitlichen Autfwand. Bısz November 1807 hatte Wıttmann ledigliıch dıe
Übersetzung der Evangelıen und der Apostelgeschichtetertigstellen können. TSt
durch dıe Vermittlung VO Saıler, der Feneberg mMIitL der Übersetzung der restliıchen
Schriften des Neuen Testamentes betraute und die Manuskrıipte kritisch durchsah,
konnten die Arbeıten vollendet werden, da{fß ugust 1808 die Auflage
erscheinen konnte

In Schreiben VO Juli 1808 Feneberg und Gofner offenbarte Sailer
Einschätzung des Regensburger Neuen Testamentes „Es wırd | Wıtt-

I1NS, Vert vielleicht nıcht WIC Gofßner und Feneberg wünschen und
MIi1L euch viele nıcht vielleicht, gewißß nıcht guLt aber S1IC wiırd doch für tromme
Christen lesbar, geniefßbar wohlteil also die Hauptsache 1ST dann doch LTC11NECIN
Auch dıe ngst des Korrigierenden verdient Respekt; denn SCHh Wıttmanns Wohl-
geruch der Orthodoxie kaufen hundert Pfarrer, die OnN: nıcht kauften, wenn

blofß VO uns WAaTiIic Sailer machte SC1IMCIN Schüler- und Freundeskreıs umgehend
auf das Erscheinen auftmerksam wodurch sotort 1Ne grofße Nachfrage nach Aus-
gaben des Regensburger Neuen Testamentes entstand die Wıttmann 1Ur An-

Feneberg hatte uch Saıiler verdanken, da{fß 1785 als Protessor das Gymnasıum
Dıllıngen beruten wurde 1785 rhielt die Pfarrei deeg Allgäu, die AUuS INnsgesam

Weilern bestand Am 31 Oktober 1793 brach siıch beı turz VO: er C1M Beın, das
Sspater werden mu{fßte Feneberg WAar eshalb SC1LICT Bewegungsfreıiheıit stark C111-

geschränkt unı mu{fte die außerhäusliche seelsorgliche Arbeıt SC1I1N1CII Kaplänen übertragen
Seıne Mıtarbeıiter letztendlich auch dafür verantwortlich dafß deeg den tolgenden
Jahren Zentrum der Erweckungsbewegung avancıerte Bıs 1805 wirkte Feneberg
deeg, verbrachte ber dıe etzten Lebensjahre Vöhringen Zu Feneberg vgl Hıldebrand
Dussler, Johann Michael Feneberg un:! dıe Allgäuer Erweckungsbewegung Eın kırchenge-
schichtlicher Beıtrag aus den Quellen ZUT Heimatkunde des Allgäus, Kempten 1959 (Allgäuer
Heimatbücher 62) Zur Allgäuer Erweckungsbewegung vgl uch den Beıtrag VO Moni1ique
Bouıic ı dieser Festschriftt.

5 Vgl rAux Folgenden Scheuchenpflug, Bıbelbewegung 126—-135
59 Briet VO Sajler Feneberg und Gofsner VO' Julı 1808, Schiel, Sailer B 343
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satzen befriedigen konnte. Im niäheren Umkreıs VO Regensburg bezog ZU Beispiel
Sailers Freund Sımon Zollbrucker (1753-1 823), der Pfarrer 1ın Bınabiburg WAal, ıne
gröfße Anzahl VO Exemplaren, sS1e für den Schulunterricht und ZuUuUr Förderung
häuslicher Andachten einzusetzen. Letztere wollte tördern, da aufgrund des g1a-
vierenden Priestermangels zahlreiche Pfarreien ın seelsorglicher Hınsıcht verwalst
waren.® Rasch entstand auch ıne grofße Nachfrage Aaus den reisen der Allgäuer
Erweckungsbewegung und Aaus dem Bıstum Konstanz, der dortige Generalvikar
gnaz Heıinrich VO  — Wessenberg (1774-1 860) für die Priester- und Volksbildung ıne
tlächendeckende Versorgung der Bevölkerung mıiıt Exemplaren des Neuen Testa-
mentfes plante.” Dıie notwendiıgen tinanziellen Miıttel erhielt Wessenberg anfangs
durch private Spenden, spater auch VO der British and Foreıign Bıble Socıety.Übrigens vermuittelte Sailer auch Kontakte zwıschen Wıttmann und dieser Bibel-
gesellschatt, das aufgrund einer dünnen tinanziıellen Decke übervorsichtigeund zögerlıche Vorgehen Wıttmanns bei der Drucklegung Auflagen des
Neuen Testamentes beschleunigen können.“
Das Münchener Neue Testament

Als mafßgebliche Persönlichkeit der Allgäuer Erweckungsbewegung gilt ‚War

gemeınhın Martın 00S (1762-1 825), 1mM Hınblick auf die Verbreitung der Heılıgen
Schrift ın der Landessprache gebührt aber dem Sailerschüler Johannes Evangelist
Gofßner (1773—1858) ıne vorrangıge Stellung.” Denn Gofners seelsorgliches Wır-

« 64ken WAar VO eiıner „Ganzhingabe das Neue Testament epragt; diesen (elist
auch die zahlreichen erbaulichen Schriften, die Goßner 1mM Lauf selines Lebens

verfaßte.® Fuür die Teilnehmer seinen abendlichen Bıbelkreisen ın München und
für die mıt iıhm befreundeten Pfarrer A4AUS der Allgäuer Erweckungsbewegung be-
nötigte Goßner ıne orofße Anzahl VO  e} Exemplaren des Neuen Testamentes. Deshalb
plante ab 1813 die Edition einer gemeınsam miıt dem Sauılerschüler eorg Friedrich
Wıedemann (1787-1864) erarbeiteten Übersetzung, die sıch stark „Luthers Kraft-
un: Kernsprache“ orlıentieren sollte.®® Gofßner wandte sıch auch Saıler, der ıhm
die Übersetzung VO Feneberg ZUr Verfügung stellen wollte und ıh bat auf INanl-
cherlei achtzuhaben“.® Im Oktober 1815 konnte die Auflage in München CI -
scheinen.“ Hatte Gofßner anfangs den Schülern gezählt, die mıiıt Saıler CNS be-

Zu Zollbrucker vgl Scheuchenpflug, Bıbelbewegung 66-—-68
Zu Wessenbergs Beıtrag für diıe Bıbelbewegung vgl Scheuchenpflug, Bıbelbewegung

17187
Das geht aAus einem Briet VO:  - Saıiler Wıttmann VO 23 Marz 1811 hervor Bischöf-

lıches Zentralarchiv Regensburg, Sammlung Wıttmann Nr. 21)63 Zur Allgäuer Erweckungsbewegung vgl uch den Beıtrag VO Monique Bouıic iın dieser
Festschriuft.

Scheuchenpflug, Bıbelbewegung 222
5  5 Vgl ZUr bewegten Lebensgeschichte VO  — Johannes Gofßner und seınem Beıtrag ZU!T

Bıbelbewegung: Scheuchenpflug, Bıbelbewegung 216-264
Das geht aus eıner Stellungnahme VO Gofßner ZUu Sulzbacher Neuen Testament hervor.

Vgl ermann Dalton, Johannes Goßner. Eın Lebensbild AaUus der Kırche des neunzehnten
Jahrhunderts, Berlın 1878, 142

Aus einem Briet VO Saıler Konrad Schmid VO Maı 1814 chıel, Saıler e 395
Zu den Besonderheiten dieser AuUus dem griechischen Urtext übersetzten Ausgabe, die

mehrere bischöfliche Approbationen erhielt, zählte die typographische Hervorhebung AUSSC-
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freundet d  T, trat ab 1816 1NeC spürbare gegenNse1l1gE Dıstanzıerung CIM Denn
Saıler sah sıch 1816 CZWUNSCNH, Gofßner öttentlichen Schreiben eindring-
ıch VOT separatistischen Tendenzen WAarmnen Es liegen keine Hınweise VOTIL, da{fß
Saıiler die Verbreitung des Münchener Neuen Testamentes unterstutzZte, allerdings
wurde diese Edition durchaus Schüler- und Freundeskreis benutzt und weılıtier-

gegeben
Das Sulzbacher Neue Testament

Leander Vall hatte sıch 1804 mML verschiedenen Anlıegen Zusammenhang
mMI1 Edition der PaNnzen Heıligen Schrift deutscher Sprache Saıler
gewandt In SC1INCIN knapp gehaltenen Antwortbriet VO September lel Saıler,
sıch zunächst 1U auf 1NC Ausgabe des Neuen Testamentes beschränken uch
sah Hındernisse und Feindschaften, die Vall aufgrund SC111C5 geplanten Vor-
gehens entstehen würden, Oraus In der Tat sollte das VO radikalem ngagement,
aber auch VO  3 grober Rücksichtslosigkeıit Vorgehen VO Vall War SC1-
NT Übersetzung des Neuen Testamentes Verbreitung bescheren, aber auch
den — nach dem Wıener Kongrefß rasch wachsenden — Wıderstand streng kirchlicher
Kreıise die unkontrollierte Verbreitung VO Exemplaren Laıen allgemeı-
Ne  3 und das Vorgehen VO Va  - besonderen PrFrOVOZICICHN Saıiler beteilıg-

sıch weder der Verbreitung des Sulzbacher Neuen Testamentes, noch reagıer TE
auf die Pläne VO Vall Deutschland Bruderbund Zur Verbreitung der

heiligen Schritten gründen Nachdem 1US VII sıch ‚WEe1l Breven VO:

Junı beziehungsweise September 1816 die Verbreitung VO  ‘ Volksaus-
gaben ausgesprochen hatte, versuchte der Sulzbacher Verleger Johann Esaı1as Seidel
en!  er katholische Autoren dazu bewegen, „kurze, populäre Noten ZU

Sulzbacher Neuen Testament „nach dem Sınne der katholischen Kırche VCI-

tassen In Brief Saıiler VO ugust iußerte deshalb Seidel ent-

sprechenden Wunsch Dieser lehnte jedoch ab un erklärte sıch lediglich bereıt, C111
Vorwort vertassen uch C1M Zweıites Vorhaben Seidels sollte scheıtern Im
Auftrag VO Va  - E fragte Herbst 1816 be] der theologischen Fakultät
Landshut A dort C1M Gutachten über die Sulzbacher Ausgabe des Neuen
Testamentes erhalten Dieser Versuch blieb ohne Ertfolg, da der zuständıge Pro-
tessor tfür Exegese und orjentalısche Sprachen Sebastian all (1766-1 836) entschie-
den die Verbreitung VO  } Ausgaben der Heılıgen Schrift deutscher Sprache

Laıen eintrat Sailer hatte diesem Zusammenhang übrıgens durchaus C1MN pPOS1-

wählter Schrittstellen. Denn die Lektüre des Neuen Testamentes sollte dem 1e] dienen, dıe
Leser lebendigen Glauben Jesus Christus führen.

69 FEr begleitete Saıiler anderem aut mehreren Reıisen.
Der Brief ı1ST abgedruckt be1 Schiel, Saıiler 2’

/1 So ZU Beispiel VO  - Sımon ollbrucker, VO den Angehörigen der Allgäuer Erweckungs-
bewegung  72 &y UE und VO Ignaz Heinric VO  3 Wessenberg.

2Vg Scheuchenpflug, Bıbelbewegung 303—311
Briet VO:! Seidel Maxımıilian Precht! VO Julı 1817 (Verlagsarchiv Seidel. Kopierbuch

A’ 484—487).
Brief VO Seidel Va  ; E VO 10 Oktober 1817 (Verlagsarchiv Seide]l Kopierbuch

538-541)
75 Das berichtete Seidel Briet den geheimen Staatsrat VO Rıngel Mün-

chen (Verlagsarchıv Seidel Kopierbuch 335—337)
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t1ves Gutachten ZUuU Sulzbacher Neuen Testament empfohlen.” Er dıtterenzierte
emnach zwıschen der Qualität eiıner Übersetzung eiınerseıts und der rage der
FEıgnung für die Verbreitung Laıien andererseits. Hıer gab Saıler eindeutig dem
Regensburger Neuen Testament den Vorzug.
Dıie Übersetzung der AanzZen Heiligen Schrift “”O:  - Joseph Franz DO  _ Allıolı

Joseph Franz VO  - Allıioli 1st dem Landshuter Schülerkreis Sailers zuzurechnen.”
Im Anschlufß seiıne Promoti:on 21 Dezember 1816 vertiefte Allıoli seıne philo-logischen und exegetischen Kenntnisse 1M Rahmen VO  - Studienaufenthalten 1n Wıen
(1818-1 820) und Rom ach seiıner Rückkehr wurde bereits Maı
1823 ZU außerordentlichen Protessor für orlıentalısche Sprachen un biblische
Archäologie, 7. Julı des tolgenden Jahres Zu ordentlichen Protessor tür Exegeseder Universıität Landshut ernannt. Allıoli konzentrierte sıch auch nach dem Um-
ZUß der Uniuversıität nach München 1m Jahr 1826 auf den Bereich des Alten Testa-
mentes. Nachdem seıne Lehrtätigkeit aufgrund eınes Halsleidens 1835 eenden
mußte, konnte sıch ın vollem Umfang seıner wıssenschaftlichen Tätigkeit wıd-
INCI, nıcht zuletzt aufgrund der Tatsache, da{ß 1835 iın das Regensburger Dom-
kapıtel beruten worden W al.

Saıler, der schon fruh die philologische Begabung VO Allıoli erkannt hatte, 1st
verdanken, da{ß dieser sıch Begınn seiner Lehrtätigkeit ın Landshut entschlofs,

ıne Übersetzung der SaNzZCH Heıiligen Schrift vorzunehmen; ”” eın Vorhaben, das
bereits 1826 öffenrtlich ekannt geworden war. Nun verfügte Allıoli nıcht 11UT über
hervorragende Kenntnisse der biblischen Sprachen, sondern auch über exzellente
Beziehungen. Er wandte sıch nämlıch mıiıt seiınem Vorhaben nıcht iıne ıschöt-
lıche Behörde ın Deutschland, sondern direkt den Heılıgen Stuhl Dieser hatte
sıch 1816 die Entscheidungskompetenz bezüglıch der FEıgnung VO Übersetzungenın die Landessprache vorbehalten. Allioli konnte aus verschiedenen Gründen mıt der
Unterstützung durch das römische Lehramt rechnen:

Dıie Übersetzung erfolgte auf der Grundlage der Vulgata.
Allıolı versah die Übersetzung mıt umfangreichen Anmerkungen und Kommen-
taren.“

76 Das geht AUS eiınem Briet VO  — Salat Seidel hervor, den Seidel 1mM Rahmen eiınes

391
Schreibens Van VO 31. Januar 1817 zıtierte (Verlagsarchiv Seidel. Kopierbuch A) 389

Engelbert Buxbaum welst darauf hın, da{fß sıch Allıolı ın Landshut zunächst „sehr ‚“  engSailer un! seinen Kreıs angeschlossen habe, annn ber den Erwartungen Sailers durch seıne
„philologisch ausgerichtete Art“ 1n seınem spateren Wırken nıcht mehr entsprochen habe
Engelbert Buxbaum, Joseph Franz VO Allıoli Beıträge seiınem Leben un! Wırken, 1N:
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg, Allıolı 38—/0; hıer

78 Während seınes Autenthaltes ın Rom konnte Allıoli Verbindungen „tührenden Män-
CIMn der päpstliıchen Kurıiıe knüpfen“. Buxbaum, Allıoli 41

Vgl Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg, Allıoli (Katalogteıl) 181
Das geht AUS eiınem Briet VO  - Seidel den Münchener Dombherren Senestrey VO

1. Oktober 1826 hervor. (Verlagsarchiv Seidel. Kopierbuch . 562)
Diese Forderung des römiıschen Lehramtes erwıes sıch tür die Edition VO  - Volksausgaben

als kaum praktıkabel, da diese 1n mehreren Bänden hätte erfolgen mussen. Übrigens erschie-
nNnenNn ab 1851 Handausgaben der Übersetzung VO Allıolı 1ın Landshut und München, die keine
Anmerkungen und Kommentare, sondern lediglich eine knappe Eınführung autwiesen. Irst
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Er berief sıch auf ıne bereıts vorliegende anerkannte Übersetzung VO Heıinrich
Braun (1732-1 792) und Michael Feder (1754—-1824).”“
Von der Nuntıatur als Zensoren eorg Michael Wıttmann und der Lınzer
Bischot Gregor Ziegler (1770-1852) benannt worden.”

Das politisch kluge Vorgehen Allıiolıis zeıgt sıch auch darın, da{fß die und
7zweıte Ausgabe (Nürnberg, 1830—-1837) Johann Michael Saıler, seiınem „unvergefS-
lıchen Lehrer ın tiefster Ehrturcht und ınnıgster Liebe und Dankbarkeit“ wıdmete.
Er reihte sıch mıiıt dieser Dedikation eın ın die grofße Schar der Saılerschüler, die
dieser eıt autf Lehrstühlen, ın Ptarreien oder ın Ordinarıaten tätıg und somıt
Schlüsselstellen bei der Verbreitung der Heiligen Schriftt einnahmen.“ In der Tat
schlossen sıch der päpstlichen auch bald bischöfliche Approbationen und Em-
pfehlungsschreıiben d dafß Alliolis Übersetzung „praktisch Zur offiziellen deut-
schen Bıbel der römisch-katholischen Kırche erhoben“ worden war,  85 un: „eiınen
Siegeszug sondergleichen“ konnte.“

24 Saıer als Bıbelbote“
Im Vergleich den Bemühungen seıiıner Schüler, Exemplare der Heıiligen Schriftt
verbreıten, bılden entsprechende Aktıvıtäten VO  - Sailer selbst eınen zahlenmäfßig

bescheidenen Umfang. Allerdings estand se1ın entscheidender Beıtrag iın der Intor-
matıon über NCUC Editionen und deren Empfehlung. Diıesem Zweck dienten ohl
auch die 600 Exemplare des Regensburger Neuen Testamentes, die Sailer VO Wıtt-
111a 1809 erhalten wollte.?” eıtere 750 Exemplare bestellte 30 Januar 1810,
wobe!1l die grofße Nachfrage mıiıt den Worten kommentierte: „Sıeh! Was (Jott SCcCS-
net! Es 1St doch noch Hunger 1ın der Welt nach G0tt’ < 85 Wenige Monate spater
wandte sıch Sailer erneut SCH einer Bestellung VO 250 Exemplaren Wıttmann,
das erstemal 13 Maıi: ” „Liebster Regens, ıch beschwöre dich recht, 'mir tür (nach

diese ach wıe VO mMiıt päpstlicher Approbatıon versehenen Handausgaben ertuhren ıne
weıte Verbreitung.

Die Gesamtausgabe erschien das erstemal 1803 1n Nürnberg.83 Wıttmann un:! Ziegler mufßten die zenslierten Manuskrıpte die Nuntıatur 1ın München
weiıterreichen. Von Ort gelangten die Textvorlagen den Sekretär tür außerordentliche kırch-
lıche Angelegenheiten ın Rom, der s1e die Indexkongregation weıterleitete. Deren Vertreter
holten die Meınung des Papstes eın und sandten das Manuskrıipt ber dıe Nuntiıatur Allıolı,
der die Korrekturen einzuarbeiten hatte. Vgl Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg, Allıolı 185
(Katalogteıl). Das langwierige un umständliche Vertahren WAar daran schuld, da der
and 18530, der letzte allerdings erst 1837 erscheinen konnte.

84 Dıie Adressierung Sailer wurde übrigens 1ın der dritten Auflage (1838) durch eine allge-
meın gehaltene Widmung den „Hochwürdigsten und Hochwürdigen Klerus VO Deutsch-
and“ erSetIzltl.

85 Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg, Alhlıolı 186 (Katalogteıl).
Schildenberger/Lentner/Vogel/Knoch, Biıbel 285

87 Briet VO Saıler Wıttmann VO 5. Julı 1809 (Bıschöfliches Konsıstorium Regensburg,
(ausa Michael Wıttmann 64/23). Allerdings mu{fß berücksichtigt werden, da{fß dıe Korres-
pondenz mıt Wıttmann 1mM Zusammenhang mıt der ersten Auflage eım Brand des Seminars

23. Aprıl 1809 zerstort worden WAarTr.
Briet VO Saıler Wıttmann VO 30. Januar 1810 (Bischöfliches Konsıiıstorium Regens-

burg, Causa Michael Wıttmann 65/1 810)
9 ©  a mich doch bei der nächsten Bibelverteilung nıcht leer ausgehen. 250 Exemplare
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(Csottes Wort hungrige) Seelen bald möglıchst CINISC Exempl deines VO (GJottS
Testamentes zukommen lassen Späater hın mehrere, sovıel du entbehren

kannst 90 Sailer benötigte diese Exemplare, SIC Freunden der Schweiz u-

bringen Dort wurde das Regensburger Neue Testament freudig aufgenommen, WI1IC
Sailer Briet Wıttmann berichtete „Ich dank dir und ausend erquickte
danken dır mMIit ILU, In der Schweiz könnte und sollte 1C. 1000 Exemplare durch
Ptarrer und Protessor und für das Volk bringen C1M gewaltiger Hunger 1ST
nach deinem Neuen Testamente. a 9  o Auch ı den tolgenden Jahren bestellte und VOI-
teılte Saıiler Exemplare der VO Wıttmann herausgegebenen Übersetzung des Neuen
Testamentes: 1811 bezahlte 120 Gulden, 111C Summe, die dem Preıs VO  - 400
Exemplaren entsprach;” 1814 nahm wıeder 200 Stück die Schweiz ML
Nachdem Saıler die British and Foreıign Society auf die Regensburger „Bibelanstalt
autmerksam gemacht hatte, erhielt Wıttmann 1816 111e Spende VO  e 200 Ptund Zu
Druck VO 4000 Exemplaren OVOINN 000 Stück Sailer zustanden

Zusammenfassung
Der Bıbelbewegung trühen Jahrhundert WAar gelungen Teıle der

katholischen Bevölkerung deutschsprachigen Raum die Lektüre des Neuen
Testamentes der Volkssprache heranzuführen und kostengünstige und der JE-
weılıgen Verwendung entsprechende Exemplare ausreichender Anzahl Zur Ver-
fügung stellen Johann Michael Saıiler kommt iınnerhalb der Bıbelbewegung 1Ne
Schlüsseltunktion Denn VO  - ıhm und sCcC1INeEN Schülern wurde die bıbelorientier-

Retorm des kırchlichen Lebens und der Frömmigkeıt ı das 'olk hineingetragen;
über die eıt des Sailerkreises hinaus reicht die Bedeutung der Biıblischen Geschichte
VO Christoph VO  - Schmid un: die Übersetzung der gaNzen Heıiligen Schrift VO

Joseph Franz VO: Alhlıoli beıides Editionen, die VO  - Saıler wurden und die
auf dem VO ıhm und SC1IH1CIN Schülern bereiteten Boden Volk Wurzeln schlagen
und prächtig gedeihen konnten. Saıiler und Schüler eıtete bei iıhrem Engage-
ment die Überzeugung, da{fß diıe Heılıige Schrift für die ırdische Pılgerschaft des
Volkes (sottes 1NeC unersetzbare Ausrüstung darstellte: 95 Als „Landcharte“ Y VCI-
mıttelt S1IC den durch die eıt Wandernden ÖOrıientierung S1e aut Jesus Christus
und die miıtpilgernden Christen hın und beschreibt das Ziel das yelobte Land S1ie
ermunter‘ ZU muthigen Wallen kurz S1e 1ST Christiı „tftreundliches Geschenk“

die Menschheıit

WENISSLIENS sollte iıch haben.“ Brieft VO Saıler Wıttmann VO 13 Maı 1810 (Bıschöfliches
Konsistoriıum Regensburg, (ausa Miıchael Wıttmann

” Brief VO  - Saıiler Wıttmann VO Maı 1810 (Bischöfliches Konsıstoriıum Regensburg,
(Causa Miıchael Wıttmann 65/1 810)

Briet VO Sailer Wıttmann VO Dezember 1810 (Bıschöfliches Konsıistorium Re-
gensburg, (ausa Michael Wıttmann 64/137) Mıt dem Protessor 1IST vermutlich der Saıiler-
chüler Aloıs Gügler (1782-1 827) gEMEINT,% Brief VO Saıler Wıttmann VO: Julı 1811 (Bıschöfliches Konsıstoriıum Regensburg,
Causa Mıchael Wıttmann 65/1 81 1)

? Das geht AUsSs Abrechnung VO Wıttmann aAaus dem Jahr 1816 hervor (Bıschöfliches
Konsıstoriıum Regensburg, Causa Miıchael Wıttmann

” Abrechnung VO Wıttmann aus dem Jahr 1818 (Bıschöfliches Konsıstorıum Regensburg,
(ausa Michael Wıttmann Über die Verwendung ı1ST nıchts bekannt.

95 Johann Michael Saıler, Brosamen, Landshut 1810, 15
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Extra Chrıistum nulla salus
Johann Michael Sailers Anstöße für eınen ökumenischen Weg

VO

Bertram Meıer

ıne Theologıe, die sıch als „reflektierte Nachfolge“ begreift‘, kann sıch nıcht da-
mıiıt zufriedengeben, Nachlafßverwalterin der Vergangenheıit se1n, sondern MU:
sıch als Wegbereıterın eiıner Zukunft verstehen, welche die Zeichen der eıt deu-
ten CIMAS. SO geht ıhr historisches Interesse weıt über die Erschließung und Ver-
waltung VO Gedanken hınaus. Denn S1€e sıeht ıhre Aufgabe als Befragung der
Vergangenheit der Zukuntft willen

Dıiıe Gestalt des Johann Michael Saıiler (1751—1832) bietet sıch für ıne solche
Orıentierung d zumal seıne Person und seın Wırken VO eıner, treilich VOI -
Ünderten Vorzeıichen, aktuellen pannung gepragt sınd: „Es geht den Gegensatz
zwıschen Retormkatholizismus und katholischer Restauratıon, zwıschen ırenischem
Okumenismus und kurialem Integralismus, einen Gegensatz, der die katholische
Erneuerung 1mM Jahrhundert VO  ; Antang begleitet.““

Dıie ökumenischen Bemühungen des „bayerischen Kirchenvaters“ sınd nıcht 1UI
als Kur sehen, sondern Pflicht für eiınen Theologen, dessen Kirchenbild
den Rahmen des Römisch-Katholischen Sprengt, und der gleichzeıtig als „Genıie der
Freundschaft“ auf der Fbene des Menschlichen vielfältige Kontakte nıcht L1UTE mi1t
katholischen „Insıdern“, sondern auch protestantischen Christen und darüber
hınaus mi1t Denkern außerhalb des christlichen Lagers pflegte”. Dadurch hat sıch
allerdings nıcht 1Ur Freunde geschaften, sondern auch Feinde, denen aufgrund
ıhres kırchenpolıtischen FEinflusses durch gezielte Aktionen wıederholt gelang, ıhm
Steine in den Weg legen.

Vgl Klaus Hemmerle, Theologıe als Nachtolge. Bonaventura eın Weg tür heute,
Freiburg Br. 1975

Otto Weifß, Klemens Marıa Hotbauer, Repräsentant des konservatıven Katholizısmus und
Begründer der katholischen Restauratiıon ın Osterreıich. Eıne Studie seınem 150 Todestag,
In: BLG (1971) 211-237/7, 211

Schon seıne Zeıtgenossen nannten ıh Vgl Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler.
Der bayerische Kırchenvater, München-Zürich 1982, 166-1 /8, bes 173

Grundlegend sınd die beiıden Quellenbände: Hubert Schiel, Johann Miıchael Saıler,
Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der e1It-
‚OSS!  9 Regensburg 1948, ders., Johann Miıchael Saıler, Briete, Regensburg 1952 Viele,

schwer zugänglıche Texte sınd erschlossen in: Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Johann
Miıchael Saıler und seıne Zeıt, Regensburg 1982 (Beıträge ZUr Geschichte des Bıstums Regens-
burg 16).
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Sailers Leben Walr C1M Dıialog konzentrischen reisen Theologisch
reflektiert schlagen sıch die konzentrischen Kreıse den Ebenen des Theismus
(äußerer Kreıs) Christianısmus (mittlerer Kreıs) und Katholizismus (innerer Kreıs)
niıeder. Wiederholt edient sıch Theologe dieses Dreıischritts, den nıcht 1Ur
als aÄußeres rhetorisches Stilmittel nu sondern als ıNNeTCS Strukturprinzıp SC1NCT
Werke ° Der Ternar ı1ST das durchgängige Wasserzeichen sC1iNer dialogischen
Theologie. Die gnoseologische Achse dieser dreıitachen Optık bıldet die mıittlere
Ebene des Chrıistianısmus, die Sailer durch die Formulierung der „Zentralıdee des
Christentums“ Art „Kurzformel des Glaubens“ sowohl zusammentafßt als
auch christologisch--soteri0ologisch (GrJott ı Christus das eıl der sündigen
Welt.'

Besonders spannend wırd der Dıialog auf dem Gebiet der Okumene, sıch
zwiıischen den beiden Polen VO  - Identität und Relevanz bewegt und sıch deshalb

ständıgen Gewissenserforschung stellen hat Wenn sıch der Dıialog L1UT auf
Identität ixiert droht Zu langweılıg kalten Monolog erstarren und wırd für
den Partner ırrelevant Ist der Dialog jedoch Ur Relevanz iNteresSIerTL, esteht die
Geftahr des Identitätsverlustes Denn die Identität wırd auf dem Altar des An-
kommen Wollens geopfert Nıcht mehr die Wahrheıiıt sondern das Meınen und
ögen des Augenblicks 1ST dann Zur Norm erhoben Dialog degradiert 72 I)Dıa-
logismus

In der rage nach der „Eınen Kırche versuchen WILr NUu. dem Lebensdialog
Sailers auf die Spur kommen

Ist ıhm gelungen die Spannung zwıschen Identität und Relevanz auszuhalten?
Zu welchen Zugeständnissen 1STt bereit wWenn konkrete Zusammenarbeıiıt

mit protestantischen Miıtchristen geht?“
Bevor WIT Sailers Anstöße tür ökumenischen Weg vorstellen, oll ekkles1i0-

logisch der Boden bereitet werden, auf den Theologe die Konfessionen stellt

Der ekklesiologische Ort der Konfessionen
In aılers Außerungen über die Kırche Christi sınd der Art SC1NCS bıldhatten

Ausdrucks entsprechend unıyoke Begriffsbestimmungen dünn Statt dessen

Ungewollt wurde Saıiler damıt ZU Propheten iındem IMI1L SC1INECIN Lebens und Theo-
logieprinz1ıp Dialog reisen sowohl das Programm des Pontitfikates Paul VI das sıch
SC1IMCT Enzyklıka „Ecclesiam uam (1964) nıederschlug, als uch Grundlinien des 11{ atı-
kanıschen Konzıils vorwegnahm.

° Vgl Bertram Meıer, Dıie Kırche der wahren Christen. Johann Miıchael Saılers Kırchen-
verständnis zwıschen Unmittelbarkeit und Vermittlung, Stuttgart-Berlin-öln 1990 (Mün-
chener Kırchenhistorische Studien 4), bes ST

A Vgl Johann Michael Saıiler’s saämmtlıche Werke, Anleıtung des Vertassers heraus-
gegeben von J. Wiıdmer, 40 Bde., Sulzbach 541, Supplementband 1855, 13 100 : 18,
159—-161 Zur Herausbildung der Zentralidee vgl Johann Hofmeier, ‚Ott Christus, das Heıl
der Welt die Zentralıdee des Christentums theologischen Denken Johann Michael Saılers,
111} Hans Bungert (Hg), Johann Michael Saıler. Theologe, Pädagoge und Bischot zwıschen
A1gfl;:\lär:m;g und Romantık, Regensburg 1982, 27—423

5 Da Saıler ı Leben und Theologie VO:! der iıhn umgebenden Wırklichkeit AaUSSINS,
tür ıhn die orthodoxen Christen kein Thema.

U  e Vgl Meıer, Christen 2557 366—373 Franz Georg Friemel Johann Michael Sailer und das
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spricht BeINn VO  - der „Antreftbarkeıt der Kırche Christi Kırche 1St also ıne
oszıllierende und dynamiısche Größe, gedacht als Ausdehnung und Erstreckung.
Ldiese Einsıicht hat Saıiler ın vielen Gesprächen mıiıt Andersgläubigen selbst ertahren
und dargelegt. Zwischen der unsıchtbaren christlichen Kırche und der 1mM Centrum
unıtatıs außerlich sıchtbaren römisch-katholischen Kırche findet sıch ıne bunte
Palette zahlreicher Formen chrıstlichen Lebens. Die orm christlichen Lebens
schlechthin aber 1sSt Kıirchlichkeit, die auf ıne letzte Konkretisation 1mM Centrum UNL-
tatıs abzielt. Neben ıhrer Vollendung 1ın der Anerkennung des Petrusamtes gibt
aber noch viele andere kirchliche Ausdruckstormen. SO stellt sıch die Kırche dar
„a) durch dıe tortschallende, nıe verstummende Verkündigung des Evangeliums;

durch Liturgie, Sakramente, Gottesdienst, Sonntagsfeier, Festfeıer;
C) durch die tortschreitende Erlösung, Erleuchtung, Heiligung, Beseligung einzel-

1ICT Menschen ':
durch gliederliche Unterstützung aller durch alle und durch den Zusammenhang
der Gemeinden miıt ıhren Hırten, Oberhıirten und dem höchsten Hırten der
Kırche, dem Mittelpunkt der Eınheıt, dem römischen Bischof“ 11

Manche Elemente dieser Aufzählung, die übrigens abgesehen VO  - C) die klas-
sıschen kırchlichen Vollzüge VO Martyrıe, Liturgie und Diıakonie umschreıben, fin-
den sıch auch ın den protestantischen Gemeinschatten. Der Nachdruck, mıiıt dem
Sailer immer wıeder das Indıyıduum hervorhob, und die pastorale Mühe, dıe für
einzelne autbrachte, könnten den Eindruck erwecken, da{ß® 1ın erstier Linıe auf die
Christlichkeit der evangelıschen Glaubensbrüder und -schwestern schaute mıittle-
Ier Kreıs) und das Römisch-Katholische als „Accessoıure“ abtat. In seıner Eıgenschaft
als Seelsorger hatte tatsächlich prımär die Eınzelperson miıt ihrer jeweıligen 11VEOEI -
wechselbaren Lebens- und Glaubensgeschichte VOT ugen Als Theologe dachte
aber auch über die Konftessionen als N und deren kirchlichen Status ach. Eıne
Kontfession 1st für ıh: mehr als die Summe VO  ; Einzelchristen ohne ekklesiale
Qualität. S1e partızıpıert kirchlichen Ausdruckstormen. Wıe die katholische
Kırche reiht sS1e Theologe die Kategorıe „Kiırchensystemee 1  n eın und
nın S1e „Öffentliche Anstalt  “ 13_ Besonders hohe Wertschätzung geniefßt ın seınen
ugen die Herrnhuter Brüdergemeıine. Zinzendort 1st ıhm „der orıgınellste aller
Christenköpfe  “14 Dıie Brüdergemeine scheint den Kontessionen „das Be-

Problem der Kontession, Leıipzıg 1972 (Et 29); ders., Johann Michael Saıler und die C
Christen, 1N: Schwaiger/Maı, Saıler 331—349

10 Hıer klıngt der Individualismus d der Saıiler ımmer wıeder ZU Vorwurt gemacht wurde
un! ihn bısweilen 1ın eın protestantisches Eck rückte. So Klemens Marıa Hotbauer 1mM
Frühjahr 1817 Saılers Freunde seılen „eıne Art Lutheraner, die eın Christentum hne Form
und ult anstreben“, un! Saıler selbst se1l „gefährlicher als Luther“, weıl die Kırche 1mM
geheimen umzugestalten versuche Schiel, Saıler 1) 529 Mıt seiınen Wertungen, die der
Nuntıiatur zuleitete, hat Hotbauer wesentlich azu beigetragen, da{fß Saijler zunächst weder
Erzbischoft VO  - Öln och Bıschot VO Augsburg wurde.

WW 17, 10 f.
12 An Friedrich Perthes, 22.5.1803, Schiel, Sailer 2’ 275
13 1 ‚ 274

An Eleonore Auguste Grätin Stolberg-Wernigerode, 1798, Schiel, Sailer 2, 173 Vgl
Schiel, Saıler 27 290 f’ Zinzendort als geistlichen Erneuerer würdigt. Sailers Bibliothek
enthielt ZWanzıg Tıtel aus der Feder Zinzendorts.
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ürtnıs nach eiınem gewiıssen Reichtum kirchlichen Darstellungs- und An-
regungsweısen der Andacht“ lebendigsten gespurt haben.”?

BeI aller Hochschätzung, dıe Sailer den protestantisch-christlichen Gemeın-
schaften entgegenbringt, tinden sıch aber auch Stellen, der Begriff „Konfession“
der Kırche gegenübersteht und pejoratıve Bedeutung annımmt. Dann bezeichnet
Kontession ıne ruppe, die abseits VO:  - der sıch verdichtenden Linıe „Christlıch-
keıt Kırchlichkeit“ liegt. DDa S1e damıiıt VO  - der „Lebensliniee« 1 abgeschnıitten ist,
wırd S1e auf Dauer sterıl und MU sıch schließlich 1Ns unabwendbare Schicksal des
Absterbens fügen. Obwohl sıch „wahre Christen“ auch ın eıner „Partikularkon-
ession tfinden können, spricht Saıiler dieser sozıalen Größe ıne 1Ur geringe
Lebenserwartung Selbst ıne CNSC Christusbindung ıhrer Miıtglıeder, „dıe mıiıt
unbewegtem Sınne Ihm und Seiner Lehre hängen“, könne kaum verhindern,
dafß sıch „dıe VO' den Voreltern als Erbgut hergebrachte, stehende Kontession all-
mählıch 1ın ıne volle Glaubensanarchie auflöst“ !S Sailer verwendet den Begriff
„Konfession“ also auch als kırchliche Disqualifizierung.

Im allgemeinen jedoch sıeht Theologe wenıger den Detekt als den posıtıven
Bestand der Konfessionen. war meınt mıiıt Berufung auf „nıcht-katholische Chrı-
sten“, da{fß den Protestanten der Fülle der Sakramente und damıt Heils-
muitteln fehle””, aber insgesamt spricht auch den Kontessionen ekklesıiale Qualität

Denn be1 ıhnen finden sıch durchaus kirchliche Ausdruckstormen: „Verkün-
digung des Evangelıums, Lıturgıe, Sakramente, Sonntagstfeier, Festfeıier, Beseligung
einzelner Menschen“ 2 Es xibt also einen gemeinsamen Besıtz Heıilsgütern.

Daraus entwickelt sıch die Grundrichtung für einen Sailer Orlıentierten ökume-
nıschen Weg Wo sıch ıne der römisch-katholischen Kırche und einer Kontession
gemeınsame Teilhabe Heıilsgütern teststellen lafst, oll daraus gemeinsames gelst-
lıches Handeln erwachsen. Wenngleich die Gemeinschatt (commun10) eiıner Kon-
ess1i0on mıiıt der katholischen Kıiırche keine volle se1ın kann, dart S1e iın iıhrer partıiellen
Weiıse gelebt und verwirklicht werden. s1e darf auch sıchtbar se1n. We:il] das
gemeınsam Christliıche, die Lebenshingabe die Person Jesu Chrıistı, ıne inten-
SIV bindende Autorität häat ** 1St die „Gemeıinschaft aller Liebhaber des lıebenden

Ck 23Jesus stark, dafß die kontessionelle Schranke nıcht den Charakter einer endgül-
15 Vg 1 9 273
16 8‚ 196; 40, »15
17 18, 294; vgl IS 66 f; Schıiel, Saıler 1, DEl Schıiel, Saıler R 41/7/.423
18 1 ’ 274 Saıler 1st davon überzeugt, dafß „Jede Konfession, dıe ıhr Glaubensprinzıp

VO der apostolischen Tradıtion unabhängıg macht, den Keım der Verwesung 1ın sıch9und
wenn sS1e ıne Weile Bestand hat, nıcht Urc ıhr ınneres Prinzıp bestehe, sondern 1Ur durch
außere Gründe zusammengehalten werden musse“ 8) 373). AÄAhnlich argumentiert
gegenüber seiınem chüler Ludwig I‚ wenn VO  3 der „Haltlosigkeit jeder besonderen Kon-
fession“ die ede 1Sst Schiel, Saıiler 2’ 355)

19 Vgl 8’ 253
Vgl I7 Allerdings wırd hıer dıe Grundschwäche ın Saılers theologischem

Denken deutlich Dıie Aufzählung 1st ıne unsystematısche Aneıinanderreihung.21 Vgl Meıer, Christen 2373397
Vgl Meıer, Christen 353—358 Dıie „Autorität der Lebenshingabe“ konstiturert dıe

Kıirche der wahren Christen.“ Jene 1st weder prıvates Ghetto noch quietistische Kuschelecke,
sondern zeıgt sıch in einer „Mystık der Tat“ als bezeugte Nachfolge.

Sailer Lavater, 16 1782, In: Hubert chıel, Saıler und Lavater. Mıiıt eıner Auswahl 4AaUus

ıhrem Briefwechsel, Öln 1928, 73
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tiıgen Absperrung tragt. Das Beharren auf dem Status quUO hätte nach Meınung des
Sailer-Freundeskreises auch keine Zukunftt: „Glaube “  miır“, schreıbt Lavater Saıler,
„dıe Stunde kommt und S1e 1st schon Jetzt, da{fß INnan nıcht mehr fIragen wird: ‚Bıst du
reformiert, lutherisch, katholisch?“‘, sondern: ‚Glaubst du Jesus als den Messıas
oder nıcht? Fınen (Gsott oder keinen?‘“ “ Menschen, dıe sıch für Christus entsche1-
den und damıt für dıe „Sımplizıtät des Christentums, dıe mıt der Erhabenheit des-
selben gleichen Schrittes geht&« 25 siınd untereinander 1n Freundschaft verbunden.

Schliefßlich 1st Saıler davon überzeugt, dafß 1mM theoretischen w1e€e auch 1M prak-
tischen Chrıistozentrismus das geeignete Miıttel dafür lıegt, auf die Heraus-
forderung der Angriffe den Glauben ın einer „konzertierten Aktion“ der
Christen wirkungsvoll reagıeren können:

„Wer die Zeichen der eıt torschen nıcht ganz untüchtig 1St, wırd längst
wahrgenommen haben, da{fß der große Kampf der Geister sıch nıcht test
die einzelnen Unterscheidungslinien zwıschen Christen und Christen, nıcht

dıe Grenzpunkte zwıschen Konfession un: Konfession, sondern den
Mittelpunkt un die Seele des Christentums, den lebendigen Glauben
einen lebendigen Gott, drehe.“ “*

Was dıe Kontessionen und die römisch-katholische Kırche miıteinander verbindet,
1St also höher anzusiedeln als alles, W as S1e voneıinander trennen INnas Aus dieser
öheren Wertigkeit der personalen Christusbeziehung ergibt sıch auch eın ehr
Mıteinander, das die kontessionell-strukturellen Unterschiede WAar nıcht VeCI-

schluckt, aber doch ın die Zweıtrangıigkeıt zurückverweist.“ Denn als einzelne leben
die evangelıschen Christen schon miıt den Katholiken ın der Übereinstimmung einer
lebendigen Christusbeziehung, als Mitglieder eiıner Kontession partızıpıeren S1E

der objektiv in der römisch-katholischen Kirche antreftbaren Kirche Christi.
Sprachlich drückt siıch diese Gemeihnsamkeıt in der Präposıtion „miıt“ 4aUusSs Die

« 28„Protestanten, die Jesus wahrhaftig lhıeben sınd mıiıt den Katholiken verbunden, da
S1e den FEınen Vater mit-anbeten, dem Eınen Erlöser mit-huldigen, den Fınen Geıist
mit-verkünden, die Fıne Taute mit-empfangen, das ıne ewıge Leben 1n der leben-
digen Kenntnis Christi mit-suchen un! mit-erwarten“?. Da Saıler dieselbe Präa-
posıtıon auch 1m Kontext der Heiligenverehrung (Heılıge als Mitchristen) und der
Mystık (wahres Christsein als Mitleben 1ın Christus) verwendet, wırd der 1nnn des
Ausdrucks noch klarer ausgeleuchtet: Das Wörtchen ‚66  „mıt bezeichnet (Gemeınn-
samkeıt un! drückt zugleich Unterschiedenheit mıiıt dem leisen Beiklang der Unter-
ordnung eınes der beiden Glieder aus „Mitgehen“ 1st wenıger als „gehen“. Das

Lavater Saıler, 179/7, 1: Schiel, Saıler und Lavater, 119
25 An Eleonore Auguste Grätin Stolberg-Wernigerode, 12.1801, Schiel, Sailer 2! 236

30,
27 Kritisch anzumerken bleibt, ob Saıiler 1er nıcht doch eıne verkürzte Sıcht VO.  - Kıirche hat.

Ist Kırche wirklich 1Ur „Struktur“, Organısationsform, Ordnungstfaktor? In diesem Fall gäbe
ihr NUr eıne „sachlıche“, keıine „personale“ Beziehung. Kırche 1sSt annn WAar ‚notwendi-

SCS Übel“, ber nıcht unbedingt „notwendendes Miıttel“. Dafß Saıler persönlıch „seine“ Kırche,
für dıe lebte und der lıtt, 1ebte, zeıgt seıne Biographie. Seine zahlreichen schriftlichen
Werke jedoch legen den Eiındruck nahe, dafß nıcht der Mühe wert tand, systematisch ber
das Wesen der Kırche retlektieren.

28 An Eduard VO Schenk, 21.1.1814, in: Berthold Lang, Bischof Sailer un! seıne eıt-
9Regensburg 1932, 193

29 Vgl 18, 294
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Miıtgehen der Kontessionen 1ST gewissermafßsen C1MN VO der römiısch katholischen
Kırche geführtes Auf dem Weg eın

Daraus ergıbt sıch tolgende 7Zwischenbilanz
Saıler äflßst keinen Zweıtel daran, dafß die Kırchlichkeit der Konfessionen defizient

1ST da ıhnen dıe Gemeinschaft mi1t dem Mittelpunkt der Einheit tehlt Außerdem
klingt Anmerkung (!) durch” dafß S1C nıcht über die Fülle der Heıilsmuittel
verfügen Da ansonsten die Detizienz VOT allem VO Aspekt der Kirchenordnung
Aaus$s betrachtet wiırd, bleibt auch die eiıtere Argumentatıon Banz der mehr zuße-
ren rage nach dem Bestand Kontession hängen. Dementsprechend VCIINAS die
Antwort darauf gewöhnlıch nıcht theologische Tieten vorzustoßen, WIC INan
sıch erwarten un! wünschen würde. Wwar prophezeıt Sailer den Konfessionen be1
allem Wıillen ıhrer Mitglieder keine lange Lebensdauer In diesem Zusammen-
hang fällt aber auf dafß gerade die Heilsfrage nıcht 909018 der Zugehörigkeıit Zur
römiısch katholischen Kırche verknüpft wırd a Theologe durchaus das heıils-
vermıittelnde TIun der Kırche kennt und diesem den Hauptdisziplinen SC111C5
Schaftenso1Ne Schlüsselstellung » sollte INnan sSC1M Schweigen bzw die
Tatsache, dafß sıch wichtigen Umtfteld der Heilsfrage weder auftf die Notwen-
dıgkeıt noch auf die Art kırchlicher Vermittlung testlegen äfßt als sprechend deuten
Eınerseıts beteuert Saıuler, da{fß ıhm MC auch der bloße Gedanke den 1nnn gekom-

c
INCIMN SC1 alle christlichen Konfessionen amalgamısıeren andererseıts Sagl
zumiındest nıcht dafß INa  - nıcht auch (von der römiısch katholischen Kırche
unterschiedenen) Kontession das eıl tinden könne

Manchmal sınd gerade die Gegner die messerscharter Analyse Sachverhalte
auf den Punkt bringen Klemens Marıa Hotbauer geht WAar recht hart und zuweılen
bissıg mMI1 Saıler u aber W as über dessen Kirchenbild den Nuntıus Wıen
meldete, 1ST unzutreftftend nıcht Sailers Ansıcht nach habe dıe katholische Kırche
„keıin Monopol auf den Heılıgen Geilst Dıieser wırke ebensovıel denen, die der
heiligen Kırche sınd WIC denen, dıe außer ıhr sınd WE S1C L11UT Christus glau-

C£ 33ben Der gaNgıSC Grundsatz FExtra Ecclesiam nulla salus scheint sıch also C1-
teL haben Extra Christum nulla salus

Anstöfße für SCHLELTLSATNLEN Weg
Es WaIic ein Miıf$verständnis der ekklesiologischen Ortsbestimmung, wollte I1  —

daraus C1M Juristisches Dırectoriıum CC  CUMm ableiten, das dıe Regeln kon-
kreten Umgangs festlegt die dann FEinzelftall ZUr!r Anwendung kommen Saijlers
Aussagen über die ekklesiale Valenz der Kontessionen sınd eher 11le Art „Jlex fun-
damentalıs für ökumenische Bemühungen die sıch Grundhaltungen konkreti-
SICICMN und alltäglichen Leben JC NCUu bewähren INUSSsSCMHN

*° Vgl. WW 8, 253.
Vgl 8, 195 Grundlehren des Christentums): „Diese Neuschaffung beginnt und wırd

fortgesetzt 1 der Kırche Christiı durch ıhre lebendigen Glieder, dıe, FEıns INIL Christus, ı SC1-

11C Geıiste wirken, un:! durch Sakramente, dıe das, W as der (Je1ist Christı unsiıchtbar wirkt
durch sıchtbare Zeichen kundtun c Ahnlich 13 (Pastoraltheologie); 15 4347

(Moraltheologxe)  P wr‘ An Ose: Weıinhoter, 1817, Schiel, Saıiler 2‚ 476 uch hier ı1ST der Ontext nıcht die
Heıilsfrage, sondern das „Cr1terıum completum verıtaltıs Catholicae“.

An untıus Severol:i ı Frühjahr 181/7, Schiel, Saıler k 529
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71 Freude der gemeınsamen Christushingabe
Jede ökumenische Aktivität sollte VO eiıner ınneren Haltung se1n, dıe

einzZ1g und alleın auf Christus ausgerichtet 1St. Seine Gesprächspartner und Freunde
wählt Sailer nıcht Zzuerst nach ihrer Kırchen- bzw. Konfessionszugehörigkeıt AUS.,.

Für ıhn zaählt vielmehr die Lebenshingabe Christus, der die „Miıtte aller Chri-
st1ıanısmen“ bıldert. Eıne Person ordert Personen e1in. So MU!: für die Lebenshingabe

Christus der Mensch mıiıt seiınem panzen Personkern einstehen. Sektoriale
Hıngabe 1st ıne contradıctio ın Auf dem Weg, der ırgendwann eiınmal VOT der
Unausweichlichkeit eıner Entscheidung steht, kann sıch der Mensch VO'  3 keinem
vertiretien lassen auch VO keiner Kırche, die ıhrerseıits dıe Intimität un! damıt
Hoheit der Je eıgenen gottmenschlichen Beziehung achten mu{ „Wenn WIr nıcht
eiınma| glauben können, da{fß der Herr ISt; dürfen WIır 1Ur in uNseTrTeMmM Kabıinett
nachsehen, 1m Stillen harren, Spinnweben auskehren, und kommen Augenblicke
des Lichtes, da{fß WIr Ihn glauben, Seine ähe glauben, Seine ähe fühlen kön-
nen.  « 54 Auf der Basıs des gemeınsamen personalen Christusglaubens und der VO:  -
Katholiken WwWI1e Protestanten hochgeschätzten Heılıgen Schrift wırd den „wah-
1CM Christen“ ıne geistliche ähe erlebt und bedacht, die gleichwohl eınen etzten
est VO  - TIrennendem erkennt und anerkennt, da{fß bei aller Gemeihinsamkeıt das
kontessionelle Detäaıil nıcht als „quantıite negligeable“ abgetan werden kann.

Von Vorteil ISt, da{fß Sailers Christianıismus keinem bewufßt konziıpierten ökume-
nıschen Plan entspringt. Allein die gemeınsame Hınwendung ZUur Mıtte, „auf das
wesentliche Christentum“ ”, äfßt die Christen usammenrücken. Katholische
un! evangelische Christen können plötzlich über ıne Freundschaft staunen, „die

Ck Düber den Kontessionsunterschied erhaben blof(ß auf Christum sıch gründet
Diese Freude über erlebte Gemeinsamkeıit, die weder lautstarke Euphorie noch
realıstische Utopie, sondern durch Erfahrung gedeckt 1St, gibt Sailers ökumenischem
Mühen jene Ruhe, Besonnenheıt und Nüchternheıt, die Ial bei dem eifrıgen
Eınheıitsplaner Beda Mayr oder auch be] dem zwischen den Kontessionen durch
Interpretation der päpstlichen Autorität vermittelnden Benedikt Stattler vergeblich
sucht. Wiährend diese beiden Männer ıne Unıion diırekt intendieren und durch
gezieltes „Streben nach Einheit“ verwirkliıchen wollen, ixılıert sıch Saıiler nıcht auf
den anderen kontessionellen art neben ıhm, sondern mıt ıhm II} auf
Christus. Aus dem gegenseıtigen Sıch-Anschauen wiırd eın gemeinsames Betrachten
Christı.

Damlıt bereitet Theologe den Weg dafür, W as einmal die „kopernikanısche
Wende“ ın der Okumene heißen wird”. Saıler sıeht die Konftftessionen nıcht mehr
d als ob S1e sıch die römisch-katholische Kırche Mıtte) bewegen, w1e INan
sıch einst ın vorkopernikanıschen Zeıten die Planeten als die Erde kreisend VOI-
stellte. Mıt der Zentralıdee des Christentums hat dieses Bıld dahingehend korri-
gjert, da{fß sıch die Kırchen bzw. Kontessionen WwI1e Planeten die ıne Sonne
Christus kreisend dachte, VO der s1e ıhr Licht empfangen sollen. Wıe hell und eın
S1e Je erscheıinen, hängt VO Ma{iß iıhrer Bereitschaft ab, sıch aus dem Schatten ıhrer
selbst dieser Lichtquelle zuzukehren. Auf den Punkt gebracht: Sailer g1bt der Chrı-

An Alexander Graft VO Westerholt, 11 1798, Schiel, Saıiler 2, 152
35 Vgl 1 ‚

Georg Gefßßner ber die Freundschafrt zwıschen Lavater und Saıler, 1n: Schiel, Sailer 1’ 182
Vgl Edmund Cchlink, Okumenische Dogmatık. Grundzüge, Göttingen 1983, 696

213



stianısıerung der Kırche b7zw. Kontession den Vorrang gegenüber eıner Verkirch-
lıchung bzw. Konfessionalisierung des Christentums ”® „Wır streıten noch viel
vıel aufßer dem Miıttelpunkte 1ın dem Umklkreise umher un: kehren selten oder

39spat oder 1Ur halbherziıg ın dem Mittelpunkte 1n.
Wenn ıne Kırche bzw. Konfession der anderen 1n eindrucksvoller Weıise die

Hıngabe Christus vorlebt, dann 1st durchaus möglıch, da{ß® Katholiken auch VO

evangelischen Christen lernen können, W as heıifßst, „wahre Christen“ se1n. Saıiler
schließt nıcht AaUs, da{fß der Malus hıerarchischer Defizienz, der den Konfessionen
zweıtellos anhaftet, gegenüber der katholischen Seıte aufgewogen und O: über-
boten werden ann durch den Bonus der Christushingabe, die be1 eiınem Prote-
tanten u.,. intensıver und authentischer gelebt wiırd als bei diesem oder jenem
Katholiken. Was für einzelne Christen denkbar st, trıfft ebenso tür das (sJanze eıner
Kontession Z dıe auf dıe römisch-katholische Kırche durchaus anspornend wiıirken
kann. Für Saıler persönlich spielte diese Raolle geistlicher „Befruchtung“ die Brüder-
gemeıne. Zu dieser „Gebärmutter des inneren Lebens“ hat sıch auch wıederholt
Ööffentlich ekannt.

Um ıne spirıtuelle Heımat wıssen, bedeutet aber nıcht, tür die Schaffung geISt-
licher Kuschelecken plädieren. Im Gegenteil: Saıler verurteilt das sıch schon
seiıner eıt ausbreitende Phänomen, der eigenen Kırche den Rücken kehren oder
ZU Rückzug 1Ns Prıvate blasen Unser Theologe beklagt die „Separatıon der
Besseren VO der Teilnahme der öftfentlichen Anstalt“ als „auffallendes Zeichen
der eıit Sıch distanzıerende Katholiken glauben, s1e „mülßsten sıch und hre Kınder
VO den Versammlungen der Gemeinde ausschließen, den Glauben Christus
noch 1n ıhren Familien bewahren können“, weıl ın der eigenen Gemeinde
schon fast verschwunden sel.  ; 40 Darüber 1st Sailer alles andere als glücklich. Zur
Erfüllung des Sonntagsgebots gehört für ıhn nıcht 11UT die Hausandacht der
Familie”, sondern auch die Eucharistiefeier möglıchst ın der Pfarrkirche, die
„Mutterkırche“ nennt *. Obwohl die Hausandacht allen Christen offensteht und
gegebenenfalls als „Öökumenischer Gottesdienst“ der „eccesiola“ anzusehen Ist, dıs-
pensıert die Teilnahme daran die Katholiken nıcht VO  - der Pflicht ZUTr Mitteier der
heılıgen Messe.

Interessiertes Kennenlernen der Mitchristen
Es gıbt keine ökumenische Arbeıt ohne das vorhergehende Wıssen umeınnander.

Wıssen umeınander aber Interesse türeinander OTrTaus. Verantwortete An-
näherung hängt VO autmerksamen gegenseıtigen Kennen 3.b 45 Der Bereich Jenseı1ts

38 Vgl die Freundschatt Saıiler Lavater und deren Bewertung durch Gefßner, „dafß weder
Sailer auf Lavater noch dieser auf jenen uch 1Ur miıt eiınem Worte den Versuch machte, ıh 1ın
kontessioneller Hınsıcht gewınnen, und ennoch mußten sıch beide gefallen lassen,
ıhres freundschaftlichen Verhältnisses willen sıch verschreien lassen. Lavater mu{fSte
Kr ptokatholik und Saıler Kryptoprotestant heißen“ Schiel, Saijler 1, 182)

Tagebuchaufzeichnung VO 1802, 3 ‚ 371
I9 274 Dıie Parallelität unNnserer Zeıt 1St unverkennbar.

Famlıulıe 1sSt 1mM weıten 1nnn nehmen. Es gehören uch die Dıienstboten, Mägde und
Knechte dazu, nıcht 1Ur die Blutsverwandten. Selbst der Ptarrer 1St angehalten, MI1t seiner
Hausgemeinschaft wenıgstens ıne Hausandacht teiern (vgl 18, 258-260).472 Vgl 23, 145

4 3 Das gilt für samtlıche menschliıchen Beziehungen unterschiedlicher Intensıtät. Wırd diese
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der eigenen Kırche bzw. Kontession sollte eshalb nıcht Fremde bleiben, sondern
auf eintühlende Vertrautheit zielen. „Wenn iıch erst bedenke“, klagt Saıler, „Was die
gelehrten Protestanten für abscheuliche Begriffe haben, w1ıe s1e uUuNseTCII

5System nıchts als Aberglaube und Despotismus sehen, w1e Sal unerreichbar terne s1e
VO uUuNnseIT CIM Begriffen sınd“, dann rückt dıe FEinheit für ıhn ın unendliche Ferne.““

Beı1 diesem gegenseıtigen Kennenlernen ann INa sıch auch nıcht MI1t intellektuel-
lem Wıssen un:! Unterscheidungslehren begnügen. Vielmehr 1St eın teines Gespür
gefragt, sıch 1ın die Eigenheıiten des relıg1ösen Selbstverständnisses des anderen
einzutühlen. Der Charakter VO Frömmigkeıit, Brauchtum und Empfinden SOWIl1e
die Je eigenen Tradıtionen dürten nıcht unterschätzt werden. Jede Kirche bzw. Kon-
ession hat ıhren besonderen „Stallgeruch“. Wer den anderen kennenlernen will,
raucht datür eıt und die nötıge Sensı1ibilıität. Als Saıiler einmal mıiıt der Anfrage kon-
frontiert wird, ob seıne tür das Landvolk estimmten Betrachtungen ZU Vater-
Unser auch den Protestanten zugänglichsgemacht werden dürften, x1bt nıcht 1Ur

SCIN seine Erlaubnis dazu, sondern erinnert gleichzeitig daran, daß der Herausgeber
doch die bei den evangelıschen Miıtchristen übliche Doxologie: „Denn Deıin 1St das
Reich anfügen solle.?

Um also dıe Mitchristen anderer Kontessionen wirkliıch kennenlernen können,
1St Unbefangenheıit verlangt. Berührungsängste sınd eın schlechter Ratgeber. Was
Sailer 1n seıner Selbstbiographie eın „ererbtes Unvermögen, hassen und
hadern“*®, NNT, entspricht eiıner Unkompliziertheit 1mM Umgang mıiıt Menschen
unterschiedlichster geistiger und relig1öser Couleur. Durch diesen Charakterzug
blieb ıhm aber auch die mıtunter bıttere Erfahrung nıcht ErSpart, dafß Unbetan-
genheit verwundbar macht, wenn S1e sıch nıcht mıiıt Vorsicht und Bedachtsam-
keıt. An (Orten und ın Zeıten, ıne interkonfessionelle Beziehung AauUus$s außeren
Gründen mifßlingen droht etwa aufgrund VO:  3 Verdächtigungen Drıtter, SCH
eınes mögliıchen Skandals oder durch inquisiıtorische Beobachtung VO seıten rch-
lıcher Autoritäten ) da wırd diese mıiıt Klugheıit langsam Aaus der Schufßslinie NO
INCIL, aber eshalb nıcht der Opportunıität geopfert. Im vertirauteren Kreıs wırd S1e
weitergepflegt und vertieft.”

DE sıch Saıler seıne unkomplizierte Oftfttenheit seın Leben lang ewahrt hat, LuL
ıhm weh, „dafß diejenıgen, dıe den Apostolischen untıen beigegeben sınd, viel
wenı1g Kenntnıis VO  —; der Lage der deutschen Kırche besitzen und oft denen, die
mi1t einseıtigen Erzählungen die Wahrheit entstellen, Gehör leihen“ 48 Das interes-

Grundregel nıcht beachtet, kommt CS ber kurz der lang ZU!r Überforderung eınes Partners.
Es tführt Erscheinungen Wwıe gegenseıtigem Mißtrauen und Sıch-Verschließen, biısweilen
endet CS 1m Bruch Dıie ökumenischen Bemühungen sınd davon nıcht AUSSCHOININCIL

An Benedikt Stattler, 178/, chıel, Sailer 2,
45 An Christian dam Dann, 1N: Hubert Schiel, Geeılnt ın Christo. Bischoft Sailer

un! Christian dam Dann, eın Erwecker christlichen Lebens 1n Württemberg, Schwäbisch
Gmünd 1928, Für Hotbauer stand durch solches Verhalten „außer Zweıtel“, da{fß
Sailer „Mit den Württemberger Separatısten gemeiınsame Sache machte“ Schiel, Saıiler &: 530)

3 ‚ 260
47 Vgl z7z.5 Saıilers Zurückhaltung über seinen Aufenthalt be1 der evangelischen (!) Grätin

Eleonore Auguste Stolberg-Wernigerode: „Meın Hıersein hıelt ich (propter nequıtiam ‚OM1-
num) auch meınen besten Freunden geheim. Itaque tıbı ın anımam haece scrıpta sunt“ Schiel,
Sailer 2) 243)

4® Tagebuchaufzeichnung seiınem 68 Geburtstag, Schiel, Saıler 1, 582 .
könnte iıch I11UT einıge Stunden mıiıt dem Heıilıgen Vater der mi1t eiınem seıner verständigsten
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sı1erte Kennenlernen der Miıtchristen ertordert schließlich auch, auf die leisen uße-
NSCH der Andersgläubigen achten Gedanken, die oft 1Ur 1mM Inneren der ande-
TenN Konfession vernehmbar sınd und auch 1Ur den Aufenstehenden mitgeteılt Welr-

den, denen die abe Zzugetraut wird, sıch hıneintühlen können, ohne das eigene
Gesıcht dabe] verlieren. Wer den Brietwechsel uUNsecCICcs Theologen aufmerksam
studıert, zweıtelt nıcht mehr daran: Dıie Protestanten hatten Sailer einem ihrer
Vertrauten gemacht. Miıt der Entdeckung des gemeınsamen „praktischen Schrift-
torschens“ 49 WIr reden heute VO „ökumenischen Biıbelteilen“ und der Heraus-
gabe des weıt über die katholischen renzen hinaus verbreıteten „Lese- und
Gebetbuches“ ® WIr würden „Öökumenisches Hausbuch“ ennen hatte Lat-
sächlich Akzente DESECTZL, dıe seiner eıt weıt Oraus 11. S0 schaffte Saıler die
Grundlagen Zzu „ Teılen geistlicher Guüter“.

Liebende Toleranz unter Wahrung der eıgenen Identität
Vor der Eıinteilung 1ın sozıale, ethnısche oder weltanschauliche Gruppen x1bt

ıne alle Menschen umgreıfende Gemeinsamkeıt: das Menschsein und die damiıt VeI-
undene unveräußerliche Würde „Alles, W as Mensch ISt, 1St dem gyuten Menschen
ehrenwert. Der guLE Mensch ehrt 1n jedem Menschen die Menschheıt, und ın der
Menschheit die Gottheıt, deren Biıld Jjene 1St.  .“ >1 Für ıne Zeıt, die das Wort
„Menschenwürde“ miıt großen Lettern schrieb, überraschen solche Worte nıcht. Als
ınd seıiner eıt hat Sailer ennoch Eıgenstand bewiesen: Denn der Mensch holt
seıne Würde nıcht A4us sıch selbst, sondern verdankt S1e der Hoheit Gottes, dessen
Bild 1St. Lassen WIr unseren Theologen ausführlicher sprechen:

„Heılıg se1l dlI' Menschen der Mensch, verachte keinen Menschen als
Menschen. Denn diese Verachtung des einzelnen 1St Verachtung der Würde,
Mensch se1n. Heılıg se1 dir also besonders die Denk-, Gewiı1ssens- und
Religionsfreiheit des andern, drınge und zwınge dem andern nıchts als
Wahrheıt, als Pflıcht, als Gottesverehrung auf, W as nıcht als Wahrheıt,
Pflicht, Gottesverehrung erkennen kann. ” a Deshalb empfingen auch die

57Apostel den Befehl, nıemandem ihr Evangelıum aufzudrängen.
Durch seıne Lehre VO:  - der Gottebenbildlichkeit des Menschen begründet Saıler

einen „christlichen Humanısmus“, dafß der Überstieg VO Theismus (äußerer
Kardınäle ber die Lage des katholischen und selbst uch des protestantischen Deutschland
reden, iıch wuürde imstande se1ın, ın der kürzesten eıt die richtigsten und eintlußreichsten
Berichte, die auf andern Wegen mıiıt dem besten Wıllen nıcht leicht gegeben werden können,

erteılen und 1es alles, hne der Wahrheit und der Gerechtigkeıit das Geringste VeCI-

geben.“49 Vgl miıt ausführlichen Textbelegen Meıer, Christen 166—-169 Das „praktische chritt-
torschen“ engagıert den gaNnzCnN Menschen, „der selbst une lebendige wird, die die BC-
schriebene dolmetscht und IICU bestätigt“ (Pastoraltheologie I’ 81)

Zum „Lese- un! Gebetbuc  € als ökumenisches Ereignis vgl Friemel, Das Problem der
Konfession, 296—306; Mantred Probst, Gottesdienst 1n Geist und Wahrheit. Dıie lıturgischen
Ansıchten und Bestrebungen Johann Michael Saılers, Regensburg 1976 Studıen ZU!T Pastoral-
theologie Z 48—54; Meıer, Christen 14/-159, dort austführliche theologische Analyse der
Auswahlkriterien für Gebete und Texte.

51 2 61 Dıiese Aussage 1sSt auf dem außeren Kreıs des Theismus anzusefizen. Durch die
Gottebenbildlichkeit des Menschen sınd die renzen Zzu Christianismus allerdings tließend.

14, 195
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Kreıs) ZU Christianısmus (mittlerer Kreıs) tlıeßend wiırd, W as sıch auch auf den
Toleranzbegriff auswirkt. Aus dem gemeınsamen Glauben die Fıne Botschaft
VO Gott, der 1ın Christus der sündiıgen Welt das eıl gebracht hat”, erwächst der
Zusammenhang der „Chrıstlıchen Kırche“, der dıe NUur anthropologische Ebene
übersteıgt. Diese Verbindung verpflichtet eıner Haltung, die mehr 1St als Toleranz
1mM 1nn VO Duldung. „Allumfassende Liebe“ 1St gefragt, „das blofße Dulden 1st dem
liebenden Herzen wen] «“ > Dıiıe Liebe Christen mMu sıch nıcht zwıngen,
weıl sıe auf das ıhr schon Ahnliche abzielt. Toleranz gegenüber Mitchristen 1St mıiıt-
hın keine Liebe, die TSLT Widerstände überwinden und Lästiges geduldig ertragen
muüfßte keıne „Liebe “ sondern „Liebe SCH Denn s1e lıebt ıhresgleı-
chen, s1e ann auf eiıner wesentlich gemeınsamen Basıs autbauen und 1St langfristig
auf das Ziel hın angelegt, 1ın dıe plena COMMUNLO einzumünden: „Bruderliebe iın der
schönen Bedeutung, ın der das Wort Zur eıt der Gründung der christlichen Kırche

ward“, „Wohlwollen gegenüber den Miıtgenossen des Christen-
[Ums 55 Ldiese christliche Liebe schließt die mıtmenschliche Liebe nıcht AauUS, SOIMN-

dern s1e als ıhr Fundament OTaus Ist schon „alles, W 4S der Mensch 1st dem
Menschen ehrenwert, steıgert sıch das für das mitchristliche Verhältnis: „Alles,
W as Christ 1st, 1St dem guten Christen doppelt ehrenwert. c 51

Sailer hat ohl keinen Unterschied mehr ANSCHOMUNECNM zwischen der Liebe, die
allen Christen herrschen soll, und der Liebe den Katholiken. Dıie

Christen gleich welcher Kırche oder Kontession sınd mıteinander durch dıe
gemeinsame Christusliebe 1ın der christlichen Kırche vereınt, die sıch 1ın der römisch-
katholischen Kirche lediglich nochmals außerlich verdichtet.” Dıiese Behauptung
äfßst sıch durch die Gegenüberstellung zweler Texte erhärten:

Fınerseıits stellt sıch die Kirche Christi u.,. &ö dar „durch gliederliche Unterstäützung
aller durch alle und durch den Zusammenhang der Gemeinden mıiıt ıhren Hırten

Dıie damıt verbundene Haltung heißt „Selbstaufopferung ZuUuUr Unterstützung
der Mitchristen, Demut, Gehorsam“.” Da 1m vorliegenden Kontext der Zusammen-
hang der Einheit prıimär VO zußerlich-hierarchischen Aspekt Aaus gedacht wırd und
deshalb 1im römischen Bischoft kulminıiert, 1st hıer zweiıtellos dıe römisch-katholische
Kırche gemeınt.

Andererseits umgreıift die Kırche Christı aber alle „wahren Christen“, die für „dıe
heilige Sache des Christentums“ stehen; auch hıer wırd VO gliederlichen Heltfen
gesprochen, 1esmal explizıt 1mM Bıld des Leibes VO: mystischen Christus aus DgC-
dacht „Deshalb stiftete Jesus ıne Kırche, die nıchts se1n sollte, als der ıne Leıib,
eseelt VO den Einflüssen seiıner Kraft Wıe also ıne and der anderen beisteht und
die Füße zusammenwiırken, den übrıgen Leib tortzubewegen; 202€ alle Glieder
gliederlich einander helfen un ın Harmonıe muiıt dem Hayupte arbeiten, sollen alle
wahren Christen muiıt dem Hayupte arbeiten.“ 59 Diesmal 1st VO der Kırche Christi als

53 Vgl Zentralidee des Christentums, dıe wıe eın Generalbafß das Gesamtwerk Saıilers durch-
zieht.

54 1 9 294
55 1 233
56 61; 89 475
5/ Hıer 1st daran erınnern, da{fß Saıiler die Kirche Christı als „Erstreckung“ und „Aus-

dehnung“ sıeht.
58’

An Christıian dam Dann, 11 1798, Schiel, Saıler 2’ 1F Vgl 8) 4725
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der christlichen Kırche die Rede Das glıederliche Helten ezieht sıch also auf alle
Christen: kontessionelle Grenzen scheinen 1er gefallen se1n.

Selbst wWenn die christlichen Kontessionen 1ın den materıalen Bereichen der Lehre
und Liturgıie 1mM Vergleich mıt der römisch-katholischen Kırche 2ASSıva aufweısen,
überwiegt die Gemeinsamkeit aller Christen untereinander gegenüber dem, W as
S1e kontessionell voneınander trennt. Ist doch das gliederliche Helten, das die
„Selbstdarstellung“ der Kırche Christi (ım weıten Sınn) wesentlich ausmacht, die
sıch VO der christlichen Kırche bıs ZUr römisch-katholischen Kırche erstreckt. Es
fällt auf, da{fß diese Liebe den Miıtchristen dem dritten, tormalen Aspekt der
Kırchengliedschaft zugeordnet un: näherhin o der Thematisierung der
Hıerarchie vorgezogen 1Sst. Dies äflßt sıch ohl durch Saılers Betonung der „Lebens-
sprache“ begründen. Bedenkt INan, dafß be] ıhm das katholische „Plus“ hınsıchtlich
der Unterscheidungslehren ın der Regel sehr zaghaft vorgetragen ISt, und auch 1M
lıturgisch-sakramentalen Leben (etwa mıiıt der Beschränkung auf drei Sakramente
und einer betont „ökumenischen“ Terminologie) ıne möglıichst breite Platttorm
aller Christen gesucht wiırd; stellt INa  } terner ın Rechnung, da{fß das Centrum unıtatıs
WAar ımmer wiıeder unterstrichen, aber doch VO der Lebenssprache des gegenseıt1-
SCH Helfens aller wahren Christen umgriffen wiırd, dann wiırd eın Zweıitaches deut-
ıch:

Sailer denkt den Leib Christi prımär VO  ; der weıten christlichen Kırche her,
deren Gilieder einander als Miıtchristen unterstutzen. Diese gliederliche Hılte CI -

schöpft sıch nıcht 1Ur auf sozıualer Ebene, sondern schliefßt auch pastorales TIun eın
(Seelsorge als Nächstenpflicht)6 Es geht nıcht 1Ur ökumenische Diakonie bzw.
Carıtas, sondern auch ökumenische Pastoral, die Saıiler durch seın vielmaschig
geknüpftes Beziehungsnetz selbst vorgelebt hat Deren Ziel esteht darın, einander

helfen, 1ın ıne lebendige Christusbeziehung hineinzuwachsen.
Für die Haltung der Toleranz bedeutet dies: Kann S1e in der mıtmenschlichen

Liebe oft auch 1Ur Achtung füreinander bedeuten, die mıiıt ıhren anstrengenden und
aufreibenden Momenten zuweılen Ö mehr erlitten als bereichernd erlebt wiırd,
wandelt s1e sıch Christen eıner liebenden Toleranz, die andere zunächst als
Miıtbrüder oder Mıtschwestern 1m Glauben sıeht. Qualitativ macht diese Liebe,
die dem Stichwort „gliederliches Helfen“ steht, keinen Unterschied zwıschen
Katholiken und Protestanten, obgleich Inan treilich annehmen darf, daß die mıt-
christliche Liebe quantıtatıv ohl allein schon durch die iın eiınem außeren Be-
zıehungsrahmen in reicherem afße gebotenen Begegnungsmöglichkeiten z
iınnerhalb eiıner konkreten Kırche bzw. Kontession intensıver gelebt werden kann als
zwıschen den einzelnen christlichen Gemeinschaften.

egen dieser Sıcht der Toleranz wurde Saıiler vielfach mıfverstanden und geschol-
te  3 Dıie Vorwürte lauteten: unentschiedene Halbheıt, Unklarheit des kontessionel-
len Standortes, mangelnde Katholizität. So sah sıch „hıer VO  - der Hyperortho-

ndoxie gequält, dort VO:  - der Hyperphilosophie geneckt Toleranz leben 1St LAat-
sächliıch ıne Kunst. Sıe wiırd oft mıiıt einem Indifferentismus verwechselt, der letzt-
iıch der Wahrheit unınteressiert 1St. Dann xibt keine pannung mehr zwiıischen

Vgl 16, 6’ Saıler Pastoral definiert als „dıe gemeinsame, die Nächstenpflicht eınes
jeden, tür das unsterbliche Heıl anderer sorgen”.61 An FEleonore Auguste Grätin Stolberg-Wernigerode, 1801, chiel, Sailer 2, 236 Vgl
den Beıtrag VO: Garhammer ın dieser Festschriuft.
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Wahrheıt und Liebe, da beıde nıcht schätzt, sondern 1mM Grunde 11U!T sıch selbst.
Davon WAar Sailer weıt entternt: „Weıifß und Schwarz sınd nıcht ungleich wıe der
Tolerante und Indifferentist.“ ® Toleranz 1m ökumenischen Dıalog MUu die
pannung aushalten zwıischen den We1l Maxımen: „Wahrheıt se1l dır über allesI 63

und „Unantastbar se1 dir die Freiheit des anderen.“ Christliche Toleranz bedeutet
beı Saıler nıemals, da{ß der Katholik gegenüber den Unterscheidungslehren seıner
eigenen Kırche blınd würde und eshalb keinen 1TOS mehr verspurte, die atholı-
sche Wahrheit als organısche Ganzheıt ergründen und darzulegen. Das ertordert
eıiınen „S5ınn tfür dıe katholische Kırche in ıhren wesentlichen Lehren, 1n ıhren
vornehmsten Eınriıchtungen und besonders 1ın Hınsıcht auf den Mittelpunkt der
Einheit“ 6 Unserem Theologen 1st eshalb eın großes Anlıegen, „neben der unge-
trübten Liberalität Andersdenkende“ „dıe reine Orthodoxie der Kırche“

bewahren®. Von sıch selbst beteuert Saıler, da{fß 1ın „vermiıschten Gesell-
schaften“ VO Katholiken und Nıchtkatholiken, VOT Priestern und Laıien nıchts
anderes geredet habe, „als W asSs eın katholischer Priester 1mM Angesichte der katholi-
schen Kırche SCH mufßte“ 6 Programmatisch stellt iın eiınem für ıhn typischen
Dreizeiler test:

„Die Protestanten sınd als Christen 1SCIC Brüder,
als Protestanten I1SCIC Wetzsteıne,

c 68als Menschen Kıinder Eınes (Jottes.

Statt polemischer Feldzüge dıe Suche nach dem goldenen Mittelweg“
7Zu aılers Grundregeln gehört auch, die Miıtchristen anderer Konfessionen

weder VOT den Kopf stofßen noch übertordern. Die Schmerzhaftigkeit Ööffent-
liıcher Angriffe und beißender ezensionen hat Ja eigenen Leib ertahren.
Daher erinnert die Tugenden liebender Rücksichtnahme und Respekts tür den
Umgang der Christen mıteinander. Sein Stichwort dafür 1st „Liberalität“: „Religion
1St Liebe, und Liebe 1St ıhrer Natur nach ıberal. Iso darf auch iın den Anstalten, die
die Religion offenbaren und als Liebe S1e leben sollen, Liberalität sıchtbar werden
So wırd verständlıich, W arum Sailer für iußerste Zurückhaltung gegenüber allem plä-
dierte, W as die publizistische Heraushebung des Römisch-Katholischen 1mM Sınne
eınes Exklusivanspruches Öördern könnte. Fur zahlreiche andere Zeugnisse soll eın
Schreiben stehen, das Saıiler seınen ehemaligen chüler Franz Karl! Felder richte-
te, den Herausgeber der „Literaturzeıtung für katholische Religionslehrer“.”” In die-

62 Vgl 2) 56—61, hıer /
63 4’ 167
64 1 9 195
65 38, 309
66 Vgl 1D 1853
6/ An Josef Weıinhoter (2), 12 1817, Schiel, Saıler 2’ 431 Vgl 2) 59; 1 9 295

2 9
Aus Saılers Nachlafs, 40, / Dıie 1m Ternar üblıche, sıch ZuUur Verdichtung steigern-

de Linıe „Menschen Christen Protestanten bzw. Katholiken)“ 1ST durch einen Ansatz aus
der Mıtte des Christianismus ErSetIZzZt. „Christen Protestanten Menschen“. Dıiıe „Wetzsteine“
sınd Mıtchristen Uun! vorher schon Miıtmenschen, Geschwister ın Gottes Menschheitsfamiuilie.
Übrigens können uch geschliffene „Wetzsteine“ „Dı1amanten“ werden.

1 ’ 261
Der Brieft VO 1818 1st vollständıg abgedruckt be1 Schiel, Sailer 2! 436
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\ Briet außert ernstie Bedenken hıinsıchtlich des derbpolemischen ons einıger
Artıkel dieser Zeıtschrift, die sıch profiliert katholisch gab Er kritisiert die INanl-

gelnde Dıfferenzierung zwiıischen den „lura invarıabilia“ un! dem „STatus varıabilis
Ecclesiae“. Überspitzte ezensionen hätten die interkontessionellen annungen
angeschürt; „erloschene Streitigkeiten, welche die eıt wohltätig begraben hat“,
würden ohne Not wıeder aus dem rab erweckt. Saıler monı1ert den allzu lachen
theologischen Hintergrund mancher Mitarbeıiter, die auf protestantische Theologen
„Jagd machen“. Schließlich drängt den Herausgeber erklären, dafß die Pro-
fessoren der Theologischen Sektion 1n Landshut weder der Redaktion noch dem
Mitarbeiterkreis der Zeitschriftt zuzurechnen sınd.

Glaubwürdiges ökumenisches Handeln schlägt sıch also auch nıeder auf dem Feld
der Publizistik. Dem redlichen Theologen musse daran gelegen se1n, „dıe Ortho-
doxıe überall MIt Liberalıität, den Schartsinn mıiıt Bescheidenheıt, die Freimütigkeıt71miıt Zzarter Delikatesse verbinden Diese grundsätzlıch ırenısche Haltung hat
sıch Saıler auch als Bischof ewahrt. Sı1e tindet ıne Parallele ın seınem kirchenpoli-
tischen Handeln. „Nur keinen Ultra!“ hatte Kronprinz Ludwig Saıler geschrıie-
ben, als seınen ehemalıgen Lehrer bat, für seiıne Kınder eıiınen tüchtigen Erzieher
vorzuschlagen:

„Dieses Wort 1mM Auge, werde ıch [Saıler] dem Könıig nıe weder eiınen
politischen noch eınen kirchlichen Ultra vorschlagen, denn beide taugen nıcht,

Staatswagen wenı1g als Kırchenwagen angespannt werden.
Nüchternheit und die gyoldene Mittelstraße!“ 772

„Nur keinen Ultra!“ Davon 1e46 sıch Sailer auch leiten, WE SCH der Be-
SETZUNG VO Bischötsstühlen angefragt wurde.””

Zusammenfassung: C’arıtas Christız NOS

Dıie verschiedenen Anstöße für eiınen gemeınsamen Weg reflektieren auf praktı-
scher Ebene die Sıcht eiıner Kırche 1M Werden. Trotz der nıcht verhehlenden
Relativierung der römisch-katholischen Kırche durch ıne weıter gefafte
Antreftbarkeit der Kırche Christi älßt Saıiler keinen Zweıtel daran, da{fß dıe ıne
Kırche 1L1UT! auf die römisch-katholische Kırche hın werden kann und soll SO lehnt

iıne übergeordnete „Vereinigungsanstalt aller wahren Christen kategorisch ab
Wenn Katholiken meınen, sıch VO  - der eıgenen Kırche z aus Unzufriedenheit
über deren Zustand distanzieren sollen, dann mundet solches Verhalten seiner

Schiel, Saıler d 437
An Johann Georg Oettil, 10.11 1826, ZAt. 1n Schwaiger/Maı, Saıler 384

73 Vgl Meıer, Christen 385 Es geht 1er den Augsburger onföderierten Dombherrn
arl Egger, der 1826 als Bischotskandıidat für Passau 1mM Gespräch W afrl. Unter den Kon-
töderierten versteht I1a eınen Kreıs VO ELW Persönlıichkeıiten, me1lst Geıistliıchen, die
bei aller Verschiedenheit der Herkuntt und Beweggründe das gemeınsame 1e] verband, der
Kırche die Macht des Staates durch NsCHIU: den Heılıgen Stuhl ıhre Freiheit

sıchern. Saıler geht ın der Bewertung nıcht gerade zımperlich mit seınem ehemalıgen
Dıllınger Schüler Egger Dieser se1l ‚.War „verständıg, mut1g, tätıg“, aber eın „kıirchlicher
Ultra, eın hyperorthodoxer Zelot, eshalb verketzerungs- und verfolgungssüchtig“, eın „Ket-
zerhammer“

An Benedikt Stattler, 1787, Schiel, Sailer 2’
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Ansıcht ach O! 1Ns Gegenteıl des eigentlich angestrebten Ziels „‚wahren Christ-
seins“: Es 1st Sünde.””

DDaraus wiırd ersichtlich, dafß Saıiler die der römisch-katholischen Kırche mıtgege-
bene göttliche Autorität der Unzulänglichkeiten menschlicher Verwirklichung
unangetastel afßt. Gerade den Mifßständen „seiner“ Kırche hat Sailer Leb-
zeıten sehr gelitten. Deshalb schaut War recht illusionslos ın die Zukuntft, da

diesen Bedingungen ıne Beendigung der Spaltung nıcht allzu rasch 1 Wal-
ten st. DE aber den CS gefalßsten römisch-katholischen Kirchenbegriff nıcht MmMit
der Heilsfrage verknüpftt, steht seın ökumenisches Mühen gleichzeıtig dem
Zeichen eıner Gelassenheıt, dıe weder dıe Hast des Zeıitdrucks noch die Resignation
be1 zußerer Erfolglosigkeit kennt. Von Unionsplanung hält nıchts, weıl das
Rıngen die Wıahrheit allzu schnell der Urganısatıon Zzu Opfer tällt. So habe
täglıch mehr gelernt, „dafß uns 11UT Eıner helten kann  C Z Saıilers Interesse gilt nıcht
1ın erstier Linıe der Wiedervereinigung der Kirche(n), sondern der lıebenden Hıngabe

die Person Jesu Chrristi. Deshalb 1st eın ökumenischer Weg ın seiınem Sınne keıin
Nebeneinanderherlauten 1m Vergleich satzhaft tormulierter Lehren solches Den-
ken mündet ırgendwann iın aufrechnender Quantifizierung, W as Hochmut oder
eiıd MmMiI1t sıch bringt 9 sondern eın Miteinandergehen und Füreinanderdaseın,

sıch be] gegenseıtiger Unterstützung mehr und mehr Christus übereignen.
Möglichkeiten und Grenzen dieses gemeiınsamen Gehens tafßt

„Wır mussen (wır Protestanten, Katholische, Reformierte) die Marksteıne, die
Nsere Vaäter DESETIZL haben, stehen lassen und, dieser Marken unbeschädigt, einander
brüderlich unterstutzen ıNn der Bekämpfung des Antıchristentums.“

Unmiuittelbar danach fügt hınzu:
„Der Geist (Csottes konnte AUS Juden und Heiden ıne Gottesgemeinde bılden;

sollte derselbe Geist nıcht heutzutage noch wenıgst(ens) einen brüderlichen 1nnn
erbilden können zwıischen Katholiken und Nıchtkatholikena 77

Saılers theologische Reflexion und seıne gelebten ökumenischen Grundhaltungen
zeıgen seıne Maxıme, WEECNNn dıe Einheit der Kırche geht: Auf der Ebene des
Lebens alles 11UT Menschenmögliche cun, das Zusammenstehen aller wahren
Christen VO „gliederlichen Helten“ über die „Verschwisterung der Herzen“ bıs
ZU gemeınsamen „Zeugnıis das Antıchristentum“ tördern doch 1mM Raum
der zußerlich vertaßten Kırche weder 1n der Lehre noch 1n der lıturgisch-sakramen-
talen Feier ırgendetwas zuzulassen, W as dem VO: der Hıerarchie geordneten Status
qUO widerspricht.

Seine Bausteine für einen ökumenischen Weg sınd daher eher Anstöße als
Etappenzıele. och Anstöfße haben sıch, da{fß S1e die Gehenden ın ewegung
halten. Gerade als Anstöße bergen Saılers Gedanken für jeden ökumenisch Enga-
g1erten eLWAas Zeıtloses 1n sıch, selbst wenn manches, worın seıiner eigenen eıt
damals weıt OIaus WAal, heute längst VO  3 iınzwischen erreichten konkreten 7 wı-
schenzielen überholt seın scheint. So stieß bei seiınen Überlegungen ZUur COML-
MUNILCALLO ın $ACY1S noch nıcht bıs Z lıturgisch-sakramentalen Bereich VOTL. Weder

selbst och seıne evangelıschen Zeıtgenossen haben dies jedoch als Mangel CIND-

Vgl 13,
An Benedikt Stattler, 1/8/, Schıiel, Saıler E

!7 An Eleonore Auguste Grätin Stolberg-Wernigerode, 1801, Schiel, Saıler 2, 234 Das
Zıtat schreıbt Saıiler seinem Schweizer Freund Antiıstes Johann Jakob Hefß
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funden.”® Die COoMMUNILCALLO ın spiritualibus War UuUMNso intensıver. Saıilers Okumene
lıebte eben das Laute des Spektakulären nıcht. Er wählte dıe Wirkkraft der
Lebenssprache 1mM Wıssen darum, da{fß die Zukunft der Kırche Christi nıcht 1U VO  —
ihrer Rechtgläubigkeıt abhängt, sondern auch VO  - ıhrer Glaubwürdigkeit.” Darum
hat Sailer sıch seın Leben lang mMiıt dem Eınsatz seıner BanNnzen Person gemüht. Und

tand Anerkennung über den katholischen Kreıs hınaus.
78 Vgl Friemel, Kontession 413421

Vgl Bertram Meıer, Lebensbaum nıcht Marterpfahl. Das Kreuz mıiıt Inhalt tüllen, Ulm
1996, 13 5759 80—-82
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Di1e Imitatıo Christı der Ausgabe
VO Johann Michael Saıiler

VO

Peter ] Va QOo]

Johann Michael Sailer at ı den NCUNZISCTF Jahren des Jahrhunderts 1NnNe NCUC,
kommentierte deutsche Übcrsetzpng des namhatten Andachtsbuches Imiıtatıo
Christı herausgegeben. In Saılers Übersetzung lautet der Tiıtel Das Buch Vn der
Nachfolgung Christi.' Dıiese Ausgabe hat, der Saılerbiograph Georg  U Z Schwaiger,
die Imitatıo Volksbuch ı deutschen Sprachraum gemacht.‘ Schwaigers
Aussage wiırd VO  - der Zahl der Neuausgaben der Sailerschen Übersetzung bestätigt.”
Diese Übersetzung wırd bereıts SECIL ‚We1l Jahrhunderten wıeder LICUu

herausgegeben.” Es handelt sıch hier 1inNe der einflußreichsten deutschsprachigen
Ausgaben.” Übrigens hat Saılers Ausgabe auch ı Ausland, nıederlän-
dischen Sprachraum, FEinfluß ausgeübt. Der nıederländische Priester Johannes
Matthıiıas Schrant, der 811 die Imitatio® herausgegeben hat, WAar e1in eıdenschaft-
liıcher Verehrer Sailers. Beım Übersetzen des Werkes hat Saıilers Überset-

Das Buch VO  3 der Nachfolgung Christı, verfasset VO Thomas VO Kempıis, und NECEUu
übersetzet und ML Eınleitung und kurzen Anmerkungen tür nachdenkende Christen
herausgegeben VO Johann Miıchael Saıler. Füntte verbesserte Ausgabe. Mıt dem Porträte des
Vertassers. München I17 Gedruckt und Verlag bey Ign Jos Lentner. (Leipzig
Ommıssıon bey J. Fr. Gleditsch). Zıtate entnehme ıch dieser ünften Ausgabe. Eın Vergleich
der Saılers Lebzeiten erschienenen sechs Ausgaben SsC1NCS Buches VO  3 der Nachfolgung

nämlıch, da{fß die tünfte Ausgabe nıcht wesentlıch MIi1L den übrigen Ausgaben ditteriert.
Außerdem enthält die tüntfte Ausgabe sämtliche Vorreden den vorhergehenden Ausgaben.“ Vgl Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler, der bayerische Kırchenvater, München-
Zürich 1982, 46

* Dutzende VO Neuauflagen werden BCNANNL 111: Schiel, Saıler 2, 649, Nr.
4  In er 1 Vergangenheıt ı1ST Sailers Übersetzung noch zweıtach I1CUu aufgelegt WOT-

den: L)as Buch VO der Nachfolge Christi, aAus dem Lateinischen des Thomas VO! Kempen, die
Übersetzung J. Saılers, bearbeıtet VO' Walter Kröber, Stuttgart 1984; Thomas Kempıis,
Ngckfolge Chrıistı, Kempen (Niederrhein) 1994

> Bemerkenswerterweise haben uch ‚WEe1l ehemalige Schüler Saılers, nämlıch Johannes
Evangelısta Gofßner und Franz Seraph Häglsperger, die Imıiıtatıo übersetzt un! herausgegeben.
Vgl Augustın de Backer, Essaı bibliographique SUr le lıvre De ı1imM1ıtatıione Christi, Amsterdam
1966 (Neuauflage der Originalausgabe: Liege 137, 140 Sıehe uch: Franz Seraph Hägls-
c (Übersetzer/Hg.), Dıie 1eC1 Bücher der Nachfolge Christı, Regensburg “ 1844

° De Navolging Vall Jesus Christus ı 1er boeken, uUl1tL het Jatı)n vertaald, ultgege-
Ven door Johannes Matrtrthias Schrant, Amsterdam 1811
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ZUNS 1m Auge behalten.’ Aufßerdem hat seıne Vorrede und seiınen Kommentar
zu Werk weıtgehend auf Sailers Eıinleitung und Anmerkungen basıert.

Im vorliegenden Autsatz möchte ıch versuchen, die rage beantworten: Warum
hat Johann Michael Saıiler 1mM Jahre 1794 ıne NCUC, kommentierte Übersetzung der
Imitatıo Christı herausgegeben?“ Es geht also darum, Einsıcht bekommen ın
Saılers Motivatıon, die Imitatıo 1C  p übersetzen, kommentieren und herauszu-
geben.

Um die gestellte rage beantworten, wiırd 1im Folgenden Zuerst ın grofßen ügen
dıe Rolle der Imitatıo 1ın Sailers Lebenslauf bıs Zzu Jahr, 1n dem dieses Werk her-
ausgegeben hat, geschildert. Danach werden einıge relevante Aspekte der Spir1-
tualıtät aılers und das spirıtuelle Protil der Imitatıo kurzgefafst dargestellt und 1N1-
SC wichtige Parallelen zwıschen beiden bedacht. Anschließend wırd Saıilers Buch “on
der Nachfolgung iın seiınen zeitgeschichtlichen Rahmen gestellt. Danach wiırd Saılers
Eigenleistung bei der Herausgabe des Werkes Zr Darstellung gebracht, seıne ber-
setzungsweıse näher betrachtet.

Dıie Imitatıo Christı ın Saılers Lebenslauf (bis
Die Wurzeln der Bekanntschaft Saılers mıiıt der Imitatıo Christ: dürften 1n den Jah

ren 1762 bıs TE lıegen, also 1n den Jahren, ın denen Sailer bei den Jesuiten in der
Schule WATr. Der FEinflu{fß der Imitatıo Chraist: auf die ıgnatiıanısche Spiritualıität 1st
bekannt.? Ignatıus VO:  - Loyola empfiehlt die Lektüre dieses Werkes in seiınem xXxer-
zıtienbuch.

Vgl Theo Clemens, Een verkennend onderzoek AaAl de waarderıng OOT de „Imitatıo
Christi“ 1n de Nederlanden [uUusSssen 1600 1800, 1n het bıjzonder onder katholieken, 1n
P. Bange/C. Graafland/A. Jelsma/A. G. Weiler (Re De doorwerking Vall de Moderne
Devotıie, Wındesheim Z ]987, Hılversum 1988, 217-231, hıer 225

Beı der Beantwortung dieser Frage stutze iıch mich autf meıne bislang unverötftfentlichte
D lomarbeıt: Johann Michael Saıler und dıe ‚Imıtatıo Christı‘, Utrecht 1993 (170 8}

Zur Rezeption der Imıitatıo Christı bei Ignatıus VO Loyola sıehe: Hans Urs VO Balthasar,
Herrlichkeit. Eıne theologische Asthetik, Bd 3/1, Teil 21 Einsiedeln 1965, 456; Segundo Galılea,
The tuture of OUT DPast. The Spanısh mMYStICS speak CONteEMPpOFrarYy spirıtuality, Notre Dame
(Indiana) 1985, 21; Joseph de Guibert, La spirıtualite de la compagnıe de Jesus. Esquisse hısto-
rque, Roma 1953 (Bıblıotheca instıtutı historicı In 4)7 142—-146; Howard Hage-
INan, „Thomas Kempıis“, 11 Eliade (ed.), The encyclopedia of religion 14, New ork-
London 1987, 484; Erwin Iserloh, Thomas VO Kempen un!| dıe evotio Moderna, Bonn
‘1978 Nachbarn, Nr. 21) IS Hubert Jedin, Ignatıus VOoO  3 Loyola und se1ın Orden bıs 1556,
1 Hubert Jedin (Hg.), andbuc. der Kıirchengeschichte, Bd 4, Freiburg-Basel-Wiıen *1979,
465—47/6, hier 468; Gıisbert Kranz, Thomas VOoO Kempen. Der stille Retormer VO: Nıederrheıin,
Moers 1993, 44; Wılliam Meıssner, lgnatıus VO Loyola. Psychogramm eınes Heıilıgen,
Freiburg-Basel-Wıen 199/, 134, 359 f, 500; John O’Malley, The first Jesuıts, Cambrıdge
(Massachusetts)-London 1993, 25; Fridolin Marxer, Dıie inneren geistlıchen Sınne. Fın Beıtrag
ZUr!r Deutung Ignatianischer Mystık, Freiburg-Basel-Wien 19653, 51 {f; Hugo Rahner, Ignatıus
VO  3 Loyola un! das geschichtliche Werden seıiner Frömmuigkeıt, Graz-Salzburg-Wıen 1947,

f; Car/|l Rıchstaetter, Christuströmmigkeit ın iıhrer hıstorischen Entfaltung. Eın quellenmäs-
sıger Beıtrag ZUT Geschichte des Gebetes und des mystischen Innenlebens der Kırche, öln
1949, 182; urt Dietrich Schmidt, Die katholische Retorm und die Gegenreformation, hg.
onM Jacobs, Göttingen 1975 (Dıie Kırche ın ıhrer Geschichte, 3) Lieferung L! eıl 110 Vgl Ignatıus VO Loyola, Geıistliche Übungen 4 / (Nr. 100) Nach Jörg Dantscher sınd diıe
ignatianıschen Exerzitien stark VO der Imıitatıio Christi beeinflußt worden. Vgl Jörg ant-
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Saıiler 1St der Imitatıo möglicherweise schon während der eıt Münchener
Jesuıitengymnasıum (1762-1 770) begegnet. Wenn nıcht, dann hat das Werk wahr-
scheinlich 1mM Novızıat (1770-1772) der Gesellschaft Jesu kennengelernt, da dieses
Buch Zu eisernen Bestand jedes Novızen gehörte.” Dıie Imuitatıo hat somıt ohl
schon früh die Spirıtualıtät Saıilers beeinflußt. “ Dieser FEinflufß WAar groß.”

Es hat einıge eıt gedauert, bevor Saıiler die Imitatıo schätzen begann. Anfangs
1eß sıch nämlıch VO:  - der Diskrepanz zwıschen dem damalıgen Zeıtgeist und dem
Geilst der Imitatıo ırreführen. Er berichtet darüber folgendermaßen:

„Anfangs konnte ich mıt ıhm (dem Buch der Nachfolgung Christi) nıcht ganz
zurecht kommen; denn ıch tand ıne Sanz andere Sprache, als die auf dem Markt-
platze der Gelehrsamkeit: Sanz andere Begriffe, als die 1mM öffentlichen Verkehr gel-
tend CIl; Banz andere Empfindungen, als die 1n den Zeıtungen gepriesen werden;
gBanz andere Triebfedern, als die in den Vorreden der torschenden Köpfe ıhren
Werken sıchtbar werden, oder wenı1gstens angelegt sınd. Dies andere 1eß ıch aber,
VO bessern Miıtpilgern geleıtet, lıegen, und gyıeng der Hauptsache nach.“

Da sıch die Hauptsache des Buches iın seiınem Inneren als wahr und erwıesen
hatte, fing Sailer d das Dunkle Aaus der klaren Hauptsache dolmetschen. Er dach-
DE, WEeNn dıe Hauptsache gul 1St, dann 1st das NZ Buch würdig, gekannt und in se1-
8(48| vornehmsten Lehren befolgt werden. ” Aufßerdem bemerkte CI, da{fß die ohl-
tätıgen Einflüsse des Buches ıhn ın Herz und Verstand stärkten; adurch wurde
endlich eın Freund des Buches.“® In seiner Einleitung ZUr Imitatıo schreıbt Saıler,

se1l tür manche Leser/innen eın „Seelen-Noviziat“ notwendig, dıe Imitatıo
Chraistı un:! iıhren Wert schätzen können.” Selber hat ohl auch eın derartıges
‚Novizıat‘ gebraucht.

Sailers Wertschätzung der Imitatıo 1St selıt den achtzıger Jahren des 18. Jahr-
hunderts belegt. In jenen Jahren hat nämlich bereıts eın Kapıtel aus diesem Werk
herausgegeben. Er hat das Kapıtel des Buches dieses Werkes iın se1n Vollstän-
diges Lese- UN) Betbuch aufgenommen. “

In der Folgezeit wırd sıch Sailer besonders intens1ıv miıt der Imitatıo beschäftigt
haben Dıie ersten we1l Ausgaben der Sailerschen Imitatio-Übersetzung sınd nam-

scher, Jesus iın der Frömmigkeıitsgeschichte der Kırche, 1n Trillıng/1. Berndt (Hg.), Was
haltet iıhr VO Jesus? Beıträge ZU Gespräch ber Jesus VO Nazareth, Leipzıg 1975 288-—-298,
hıer 294

Vgl Ignaz Weıilner, Gottselige Innigkeıt. Dıie Grundhaltung der relıg1ösen Seele nach
Saıler, Regensburg 1949, 8 ‚ Ignaz Weıilner, Johann Michael Saıler. Christliche Innerlich-

keıt, IN: Sudbrack/J. Walsh (Hg.), Grofße Gestalten christlicher Spirıtualıtät, Würzburg 1969,
P 342, hıer 3724

12 Vgl Josef Rupert Geıiselmann, Kırche un! Frömmigkeıt ın den geistigen Bewegungen der
Hältte des Jahrhunderts, 1n Danıelou/H. Vorgrimler (Hg.), Sentire ecclesiam, Freiburg

1961 (Festschrift für Rahner), 47/4-—-530, 1er 486
13 Vgl Josef Rupert Geiselmann, Von lebendiger Religiosıität ZU Leben der Kırche. Johann

Miıchael Saılers Verständnis der Kırche geistesgeschichtlıch gedeutet, Stuttgart 1952, S1, 9 $
Geıiselmann, Kırche 486

14 Saıler, Nachfolgung Christi
15 Vgl Saıuler, Nachfolgung Christi
16 Vgl Saıuler, Nachfolgung Christi 111
1/ Saıler, Nachfolgung Christi X X VT
18 Vgl Johann Michael Saıler, Lese- un|!| Gebetbuch für katholische Chrısten, e Mün-

hen P  “1785, 160—-162
225
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ıch mMi1ıt kirchlichen Approbation MI1 dem Datum „dıe Januarın 1N1NO 1794“
versehen 19 In dieser Approbatıion wırd Sailer als 55 Theologiae Doctor, alma
Uniuversıitate Dıiılıngana Ethicae Theologıae pastoralıs Protessor“ bezeichnet.
Wenn diese Approbation, WIC WIT annehmen dürfen, TSLT erteılt wurde, als dıe N}
Übersetzung druckfertig vorlag, dann hat Saıiler kommentierte Übersetzung
noch ı der Periode seiNer Dillinger Protessur 4— vollendet.“ Sailer hat das
Werk nıcht Zug, sondern „nach und nach“, also über längere Zeıt, über-

Somıiıt kann die Pilzlzinger Periode als Entstehungszeit der Sailerschen
Imitatıo--Übersetzung gelten.“

Relevante Aspekte der Spirıtnalität Saılers
Saılers Spirıtualıität hatte biblisches patrıstisches und mystisches Gepräge

Seine Gewährsleute Sachen Spiritualıität Künder der mystischen Inner-

Vgl Johann Michael Sailer (Hg WDas Buch VO der Nachfolgung Christı, Bregenz  E 4Rn . I 1795
Johann Michael Saıiler (Hg.), Das uch VO der Nachfolgung Christi, München *1799

Diese Datıerung wiırd übrigens VO Georg Aichinger und Willibrord Schlags
Vgl Georg Aıchinger, Johann Michael Saıler, Bischoft VO  3 Regensburg: C1mn bıographischer
Versuch, Freiburg 1865, 233 Willibrord Schlags, Johann Michael Saıler „der Heıilıge
Zeitenwende“, Wiesbaden, (Imprimatur 104 Somıiıt wiırd Saılers Übersetzung nıcht
erst während der ‚ZWEITLEN Brachzeıt‘ entstanden SCHMN, WIC viele utoren InNeINeEeEN. Vgl Erwın
at7z (Hg ), Dıie Bischöfe der deutschsprachıigen Länder 1785/1803 bıs 1945 FEın biographi-
sches Lexikon, Berlin 1983 640 Johann Hofmeiıer, Ott Christus, das Heiıl der Welt die
Zentralıdee des Christentums theologischen Denken Johann Michael Saılers, Bungert
Hg.) Johann Michael Saijler Theologe, Pädagoge un Bischot zwıschen Aufklärung und
Romantik Regensburg 1983 (Schriftenreihe der Universıutät Regensburg 8); 27—4%3 hier 31
Sebastian Merkle, „Johann Michael Sailer Merkle/B Befß (Hg ), Religiöse Erzieher der
katholischen Kıirche AaUus den etzten 1CT Jahrhunderten, Le1ipz1g, 18212 1er 191
Hubert Schiel, „Nachwort Y Thomas VO Kempen, Vıer Bücher VO  3 der Nachfolge Christi
übersetzt und MI1L Anmerkungen VO Bischof Johann Michael Saıler, hg VO:  - Schiel
Freiburg 1958 521 tf hıer 524 Weıilner, Innigkeit 346 uch wırd S1C nıcht Ebersberg
(ab Junı entstanden SCHMN, WIC mehrere utoren INC1NECIMN Vgl Franz Georg Friemel

Sailer und das Problem der Konfession, Leipz1g 1977 (Erfurter Theologische Studien 29)7
63 Hans Graßfßil Autbruch ZUT Romantık Bayerns Beıtrag ZuUur deutschen Geistesgeschichte
5—1 785 München 1968 349 Schiel Nachwort 521 Schoelen, Johann Michael Sailer
eın Leben Persönlichkeit SsC1M Wesen, 11} Johann Michael Saıler, Über Erzıehung für
Erzieher, besorgt VO Schoelen, Paderborn 1962, 201—-222, 1er 206

Z1 Vgl Saıler, Nachfolgung Christi aM Durch dıe Übersetzungsarbeit und durch andere
Übungen wurde Saıiler mMI1 dem Inhalt des Buches ı mehr Vgl Saller, Nach-
folgUMNg Christi

Übrigens hat Saıler als Protessor un! Hochschulseelsorger Dillingen den Studenten
ZUr!r Förderung ıhres geistlichen Lebens und der Gottseligkeit — geraten, die Imıitatıo Christı
lesen Vgl Johann Michael Saıler, An Schüler bey ıhrem Abschiede VO der Universıitat

1794 Nach Ablauf der Dillınger Periode WAar Saıler ML der Imıiıtatıo sehr „Im
Jahre 1/94 ach dem November mochte iıch keinem Buche mehr lesen als eLiwa der
Nachfolge Christı und Johannes Brieten Vgl Georg Schwaiger, Sailers rühe Lehrtätig-
keıt Ingolstadt und Dıllıngen, Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg ), Johann Michael Saıler
und eıit Regensburg 19872 (Beiıträge Zur Geschichte des Bıstums Regensburg 16) 51—96
1er

23 Vgl Weilner, Innigkeit 277 Sıehe uch Johann Hotfmeıer, Das praktısche Schritt-
studıum, Geilst und Leben, 66 (1993) Nr 1024 Peter Scheuchenpflug, Dıie Katholische
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iıchkeit und der Nachfolge Jesu Christı. Wıe be1 diesen Inspıratoren trıfft INanl be1
Saıler ıne christozentrische innerliche Frömmigkeıt

In aılers Spiritualıtät kann I1a deutlich einen Kern entdecken. Als zentrale
Aussage des Christentums und als Mittelpunkt seınes gläubigen Lebens verstand
„Gott 1in Christus das eıl der Welr“ .?7 Diese Kurztormel kehrt 1n Sailers Werken
unzählıge ale wiıeder. Sailer selbst schreıbt über diese Aussage:“

„Die Grundwahrheit aller Wahrheiten des BaNZCH Christentums 1St, wıe alle
christlichen Kontessionen bıs auf diese Stunde anerkennen, die

(sott in Christus das eıl der Welt
Der Zweck aller Zwecke, der Geilst des SaNZCIl Christentums 1st offenbar keın

anderer, als Regeneratıon der Menschheıt durch Chriıstus, Wiedervereinigung der
Menschheıit mıiıt Gott durch Christus.“

„Gott hat die Welt mıiıt sıch durch Christus versöhnt. ber 1St nıcht bloß Lehre
des Christentums, 1st Grundlehre des Christentums, und nıcht blof(ß ıne rund-
lehre, 1St dıe Grundlehre. Es 1st die Grundlehre weıl alle anderen Lehren darın
enthalten oder darauf gebaut sınd. Ile Lehren weısen auf den Mittelpunkt:

Gott 1n Christus das eıl der Welt
zurück, weıl s1e davon aUS  CIn sınd. (sJott 1ın Christus das eıl der Welt,
das 1St die Wahrheıt aller Wahrheiten tür die Christen, die iın Christus Gott, ın Gott
ıhr eıl gefunden haben.“

Diese Grundlehre War Leitlinie tür Saılers persönliches Leben, Richtschnur für
seın pastorales und aszetisches Wıirken un! Grundlage seınes theologischen Den-
ens.  47 Saılers Spirıtualıität WAar somıt ausgesprochen christozentrisch.”

Vor allem der Junge Saıler suchte lebevoll Jesu Bild iın den Evangelien. Er wollte
Jünger Jesu seın und dem Herrn nachfolgen. Sailer gylaubte, ıhm ın der ınnıgen Ver-

Bibelbewegung 1mM en Jahrhundert, Würzburg 1997 (Studıen ZUr Theologie und Praxıs
der Seelsorge e 19—-61

Vgl Schwaiger, Kirchenvater 170; Weıilner, Innigkeıit 340
25 Vgl Geiselmann, Religiosität 81, 93—94; Weıilner, Innigkeıit 339—352; Weıilner, Saıler 3726
26 Vgl Weıilner, Saıiler 326
27 Vg Konrad Baumgartner, Johann Michael Saıler als Pastoraltheologe und Seelsorger,

1: Schwaiger/Maı, Saıler 277-303, 1er 288, 292, 302-—-303; Hofmeıer, Gott, passım; Hofmeıer,
Schriftstudium, und 2 ’ Bertram Meıer, Dıie Kırche der wahren Christen. Johann Michael
Saılers Kırchenverständnis zwıschen Untehlbarkeit un! Vermittlung, Stuttgart-Berlin-Köln
1990 (Münchener Kırchenhistorische Studıen 4), 177-318; Mantred Probst, Gottesdienst in
Geıist un! Wahrheit. Die lıturgischen Ansıchten und Bestrebungen Johann Michael Saılers,
Regensburg 1976 Studıen ZuUur Pastorallıturgie 2); 226 und 232 Schwaiger, Kırchenvater 77—78,
170, 190; Edmund Stauffer, Johann Michael Saıler 1—1 832 Beıitrag einer Dokumentatıion
der Feier des 150. Todestages 1m Bıstum Regensburg, Furth/Landshut 1983, 78 f) Weilner,
Innigkeıt 114, 321; Weıilner, Saıler 326, 339; Ignaz Weıilner, Saılers Begriff der christlichen
Innigkeıt, 1N!: Gründel/F. Rauh/V. Eıd (Hg.), Humanum: Moraltheologie 1M Dıienst, Düssel-
dort 1972 (Festgabe tür Egenter), 178—-192, hiıer 189

Johann Michael Saıler, Geıstliıche Texte, hg. VO Baumgartner, München-Zürich 1982,
15-16.

29 Vgl Hotmeier, Gott, passım.
Dıe folgenden Ausführungen stutzen sıch auf: Weılner, Sailer 33% Weılner, Begriff 189
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senkung besonders nahezukommen. Er meılnte: „Eıne Rıchtung des anzen ınneren
« 3Menschen (Jott 1St dem Christen die ıne Rıchtung Christus.

Es ging Saıler den Weg 1Ns Innere, als den Weg Gott ın Christus. Er richte-
e sıch auftf „ein möglıchst umtassendes Gegenwartserlebnis des 1m Seelengrund WIr-
kenden Gottes“.  « 52 e1in Hauptanlıegen W3  — die eWwe NS des iınneren Menschen auf
Gott hın, die ıhn Zu „geıistigen Menschen“ macht.? Für diese Bewegung auf (Gott
hın, 1Sst der Geilst der Innigkeıt notwendig. „Nur ın der Innıigkeıit schauen WIr (sott
d 11UTr ın iıhr streben WIır Ihm Ühnlich werden, 1Ur 1n ıhr werden WIr auch“ 34
Von der Innigkeit oibt Sailer die tolgende Deftinition: „Innigkeit 1st dem Wortsinne
nach eın ın sıch SCYN, dem Realsınne nach eın ın sıch und 1n (sott SCYN,; denn das
Allerinnerste des Menschen 1st die Wohnstätte Gottes. Wer also 1ın seiınem Innersten
wohnt, wohnt ın Gott « 55 Innıigkeıt 1st eın demütiges sıch-empfänglich-Machen des
Menschen für das Göttliche Dementsprechend bezeichnet gnaz Weilner die Spirı-cc 3i Ck 37tualıtät Saılers als „gottselıge Innıigkeıt oder „Innıge Gottseligkeit

Saıilers Spirıitualıtät Lırug, Josef upert Geiselmann, VOTI allem anfänglıch stark
indıyvidualistische Züge.” Den lebendigen Glauben den lebendigen Christus V1 -
stand der Junge Saıler als das Ergritfenwerden durch Christus ın der einmalıgen
Sıtuation des Individuums. Der reifere Saıler bekam, dem Einfluß der Roman-
tiık, mehr Auge für die Gemeıinschatt der Gläubigen.

Das spirıtuelle Profil der Imitatıo Christz
Die Imitatıo Christi"® 1ST eın AaNONYIMN überlietertes spätmuittelalterliches Frömmig-keitsbuch.“ Das Werk 1st heutzutage praktisch unzertrennlich mıit dem Namen des

Zıtat 1 Weılner, Saıler 339; Weilner, Begriff 159
32 Weıilner, Begriff 185
33 Vgl Weılner, Begriff 182

Zıtat 1: Weılner, Innigkeit 181
35 Zıtat In: Weıilner, Innıigkeıt 246

Weıilner, Innigkeit.37 Weıilner, Saıler 323; Weılner, Begriff 179
38 Dıie tolgenden Ausführungen stutzen sıch auf: Geiselmann, Frömmigkeıt 8 y Geiselmann,

Kırche 491—-507
Sıehe azu meıne Dıiıssertation: Betreiende Praxıs der Nachfolge. Biblische, hıstorische

und befreiungstheologische Impulse ZUur Nachfolge Jesu, des Christus, Würzburg 2000,
(Studien ZU!T Theologie un|!| Praxıs der Seelsorge 41) 285—291

Zum Frömmuigkeıtsbuch Imıiıtatıo Christi 1st eıne eCeNOTME Fülle Lıiıteratur vorhanden.
Hıer sollen 1L1UT einıge Texte aufgeführt werden, die ausdrücklich dieses Werk als Thema en:
Albert Ampe/Bernard Spaapen, „Imıitatıo Christıi“, 1n: Viller/FE. Cavallera/J. de Guibert
(fondateurs/editeurs), Dıctionnaire de Spiritualite ascetique mystique. Doectrine histoire 77
Parıs 1970, 823 Gerwing, „Imitatıo Christı“, 1 Lexiıkon des Miıttelalters, Bd 5,
München-Zürich 1991; Sp 386 f) Erwin Iserloh, Nachfolge Christı. LIL, 1n LThK: 7) /62-764;

Jappe Alberts, „Imıitatıon of Christ“, In New catholic encyclopedia 7) 375 tf; Pıerre Pourrat,
La spırıtualıte chretienne 2) Parıs 1951,,Josef rack, LDas geistliche Gesıicht der
Vier Bücher VO der Nachfolge Christı, 1n Kanduth d.y Thomas VO  - Kempen. Beıträge
ZUuU 500. Todesjahr. 1-1 hg. VO der Stadt Kempen, Kempen (Nıederrheın) 1974
3 9 Josef Sudbrack, Personale Meditation. Die Viıer Bücher VO der Nachfolge Christı NCUu

betrachtet, Düsseldorf 1973
Zıtate A4us diesem Werk entnehme ıch der kriıtischen Ausgabe VO  - Tıburzıo Lupo SD  > De

Imıtatione Christı Libri9Edizione crıtica ura di Tiburzıo Lupo, Libreria Edıitrice
Vatıcana, Cittä del Vatıcano 1982
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Augustiner-Chorherrn Thomas Hemerken VO  3 Kempen 472 (1379/1380-1471), einem
Vertreter der Devotıo Moderna, verbunden.” Obwohl dıe Verfasserschaft jahrhun-
dertelang umstrıtten BCWESCH ISt; wiırd das Werk derzeıt fast allgemeın ıhm -
geschrieben. Dıie Imitatıo könnte jedoch auch eın kollektives Werk mehrerer DPer-
ONenNn se1n. ach Hubert Jedin 1St die Frage, ob Thomas VO Kempen 1U als teıl-
weıser Bearbeıter oder als Vertasser der Panzen Imitatıo gelten hat, noch nıcht
beantwortet.”

1)as Andachtsbuch gilt als Zusammenfassung und Höhepunkt der Literatur der
Devotıio Moderna und als das me1st- und weiıtverbreıtetste Werk dieser spirıtuellen
Strömung.” Die Devotıo Moderna WAar ıne Reformbewegung, die 1m 14. Jahr-
hundert ın den Niederlanden entstanden 1st und sıch 1m darauffolgenden Jahr-
hundert ber Europa ausgebreıtet hat.” Sıe ildete ıne Reaktion auf die veräußer-

472 eın Name 1St VOT allem iın lateinischer Fassung bekannt geworden. Latınısıiert lautet AD

Thomas Malleolus Kempıis. Zu Thomas VO Kempen sıehe VOT allem die tfolgende NECUCIC

Liıteratur: Rudolt Va  ' Dıjk, Thomas Hemerken Kempıis, ans: Viller/FE. Caval-
era/] de Guibert (fondateurs/editeurs), Diıctionnaire de spiritualıte I: Parıs 1991, 81ı/=
526; Paul 13 Va  3 Geest, Thomas Kempis (1379/80—-1471). Een studie VvVan Zn mmenNns

godsbeeld, Kampen 1996, bes 4252
43 Vgl Jappe Alberts, Imitatiıon of Chrıiıst S7®% Jappe Alberts, Moderne Devotıie, Bussum

1969 (Fibulareeks 48),
Vgl Pourrat, spiritualite 2, 400 Sıehe uch: Hans Norbert Janowskı, Einführung:

Meditation und Nachfolge 1n der evotio moderna, In: Hans Norbert Janowskı (Hg.), (Gjeert
Groote, Thomas VO Kempen und die evot10 moderna, Olten-Freiburg 1978, 10—42,
1er 3 ’ Sudbrack, Gesicht

45 Vgl Hubert Jedin, Thomas VO Kempen als Biograph und Chronıist, 1N Hubert Jedin,
Kırche des Glaubens, Kırche der Geschichte. Ausgewählte Autsätze und Vorträge, 1’
Freiburg-Basel-Wıen 1966, 49—-58, hier

46 Vgl aul Verdeyen, „Pays-Bas dans Viller/E Cavallera/] de Guibert (fonda-
teurs/editeurs), Diectionnaire de spirıtualıte ascetique et mystique. Doectrine histoire 1,
Parıs 1984, /24—-/730, 1er 729 Siehe auch Rudolt Va  - Dijk, „Devotıio Moderna“, 1

Dinzelbacher (Hg.), Wörterbuch der Mystik, Stuttgart 1989, 109 {f; hıer 111; Car/| Feckes,
Die Lehre VO christlıchen Vollkommenheıitsstreben, Freiburg 1949, 4 £) arl Hormann, Dıe
Imıiıtatıo Christı und ıhr Kreıs, 1N: Rudolt (Hg.), Seid vollkommen. Formen und Führung
christlicher Aszese, Wıen 1955, 3—104, hıer 9 9 Jappe Alberts, Imıitatiıon of Christ, 3/76; Jappe
Alberts, evotıe F Kranz, Thomas VO Kempen

Zur evotio Moderna sıehe die folgende Lıteratur (ın Klammern angegebene Seıten-
zahlen welsen auf relevante Abschnitte ZUT Imıitatıo Christi hın) Bange/C. Graafland/

Jelsma (re De doorwerkıng Va  j de Moderne evotıle. Windesheim 8/-1987, Hılver-
Sul 1988 bes 217-231); de Bruin/E. Persoons/A. Weıler, eert Grote de Moderne
Devotie, Zutphen “1985 bes 133—144); Otto Gründler, „Devotıio Moderna“, 1n: Raıtt (ed.),
Christıan spirıtuality, vol 2) New ork 1987 (World spirıtualıty 17), 176—193; Erwin Iserloh,
Die evot10o moderna, 1N: Hubert ın (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Bd 3/2,
Freiburg-Basel-Wien 1968, 516—538 bes 535 {1); Iserloh, Thomas VO Kempen (18-25);
Janowskı, Einführung; Jappe Alberts, evotie (65—71); einıer Post, The Modern Devotion,
Leiden 1968 bes. 521-536); Pourrat, spiritualite E 379400 bes. 397—400); Schneider,
„Devotio moderna“, 1n: Schütz {F9.); Praktisches Lexikon der Spiritualıität, Freiburg-Basel-
Wıen 1988, 221-224 bes. P {); Reiner Strunk, Nachfolge Christı. Eriınnerungen ıne EeVAall-

gelısche Provokatıon, München “1988, 162-—1 bes 166—-171); Gerhard Wehr, Dıie deutsche
Mystık. Mystische Erfahrung und theosophische Weltsicht eine Einführung ın Leben un!
Werk der großen deutschen Sucher nach Gott, Bern-München-Wıen 1988, 155—-16/ bes
160—163)
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lıchte Frömmigkeıt des Spätmuittelalters un: auf das spekulative Denken der
Scholastik. Charakteristisch tür die Bewegung War ine persönliche, innerliche
Frömmigkeiıt. „Dıie Devotıo Moderna WAar Selbstreform durch Rückkehr ZUr christ-
lıchen Innerlichkeit.“ Charakteristisch für dieses Reveıil Walr A. das Hervorheben
VO: Christuströmmi keit  49 Der historische Jesus WAar Mıtte und Wurzel der Spirı-tualıtät der Devotıio. Zentrales Anlıegen der Bewegung WAar die Nachfolge bzw.
Nachahmung Jesu Christi:” S1€e strebte die „Nachfolge Christi 1ın Armut und
Demut“ an.

Aus dieser spirıtuellen Bewegung 1St also dıe Imitatıo Christ: hervorgekommen.Das Werk ISt als die Nachfolge Christı ekannt geworden, obwohl der Tıtel ın
korrekter Übersetzung eigentlıch Nachahmung Christz lautet.” Dieses ın ate1ın1ı-
scher Sprache vertaßte Erbauungsbuch 1St VOT 147)2/ entstanden.“” Es esteht AUS$S vier
ursprünglıch wahrscheinlich selbständigen Büchlein (ıbrı), die selit dem Jahre 1477
INM!]:! herausgegeben werden.” Der Tıtel Imitatıo Christı 1st der Überschrift
des ersten Kapıtels des ersten Büchleins entnommen.”

Dıie ersten we1l Büchlein des Werkes haben die Oorm einer Betrachtung und bie-
ten Ratschläge tür das spırıtuelle Leben Dıie etzten we1l Büchlein sınd 1ın Dıialog-torm vertaßt worden: S1e beschreiben einen inneren Dıialog zwıschen der Seele des
Jüngers un: dem „konkreten Jesus Christus der Schrift und des Sakraments  “ 57 Der
Gedankengang des Werkes tführt hier ZU ‚Du Jesu Christi hin.” Das letzte Büch-
lein betrifft dıe Begegnung und Vereinigung mıiıt Jesus Christus 1n der Eucharistie.

Dıie Imitatıo Christz 1Sst ıne Sammlung VO  ' Kernsprüchen des spirıtuellen Le-
bens  9 Sıe enthält A zahlreiche Bibelzitate. Zielgruppe des Werkes sınd VOT allem
kontemplativ ebende Ordensleute.® Das Werk weılst den Weg 1Ns Innere und CIND-tiehlt Askese und relıg1öse Tugenden, Vor allem die Demut.

48 Hubert Jedin, Geschichte des Konzıls VO  - Trıent, Bd 11 Freiburg “1977, 116
Vgl Iserloh, evotıio 520
Vgl Iserloh, evotl1o 533; Iserloh, Thomas VO  - Kempen (In der letztgenannten Ver-

öffentlichung heißt ‚Mıttel‘ ‚Miıtte“.)51 Vgl arl Bıhlmeyer/Herbert Tüchle, Kırchengeschichte, R Paderborn '1968, 4/74;Dantscher, Jesus 294; Iserloh, evotlio 524; Iserloh, Thomas VO Kempen 1 9 Jedin, Thomas
VO Kempen 5 'g Jappe Alberts, evotiıe 65; Janowskı, Einführung 28; Strunk, NachfolgeChristi 162, 169; Wehr, Mystik 156 Sıehe auch: Schmuidt, Retorm

Rudolft Van Dıjk, „Devotıo Moderna“, In: LThK: Ü 6 173 f) hier 17353 Vgl Wolfgang Beıinert, Nachfolge genugt. Meditationen ber dıe Suche nach dem Sınn,
Graz-Wıen-Köln 1980,

Vgl Gerwing, Imıitatıo Christiı 386; Iserloh, evotlio moderna .35 Iserloh, Thomas VO
Kempen 18

55 Vgl Stephanus Axters, De iımıtatıone Christı. Een handschrifteninventaris D1) het Vijf-honderdste verjJaren Vanll Thomas Hemerken Van Kempen 1971, Kempen (Nıederrhein) 1971
(Schriftenreihe des reises Kempen-Krefeld 27)1 17-—33; Iserloh, Nachfolge Christi 1E /62;Iserloh, evotı1o moderna 535

Vgl arl Biıhlmeyer, „Nachfolge Christiı I, 1N: Kl 71 473 {f, hıer 423; Iserloh, Nach-
Christı ILL, 762f01ä Sudbrack, Gesıicht 28

58 Vgl Sudbrack, Gesıicht
Vgl serloh, evotıio moderna 535 f‚ Iserloh, Thomas VO: Kempen Sıehe uch

Janowski, Einführung 32
60 Vgl Imıitatıo Christıi, lıber I) P 12; ILL, Sıehe uch: Bıhlmeyer, Nachfolge Christı

IL, 423; Post, The Modern Devotion 533 Pourrat, spirıtualıte chretienne, Bd E, 458
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Die Frage, ob dıe Nachtfolge Jesu Christi das Leıitmotiv der Imitatıo Ist, 1st Strit-
tig Tatsache 1St jedoch, da{fß das Werk seınen Lesern und Leserinnen zeıgen möch-
tO:; w1e s1e die Vollkommenheit anstreben können, iındem s1e Jesus Christus nach-
folgen und iıhn als iıhr Lebensmodell nachahmen.“ Das Werk spiegelt eın starkes
Verlangen danach wıder, Jesus Christus dienen, ıhm nachzufolgen un!| ıhn nach-
zuahmen. Mehrtach werden jesuanische Nachfolgeworte zıtlert oder werden
Anspielungen darauf gemacht. Jesus Christus beruft die Leser und Leserinnen ın
seıne Nachfolge.®

Dıie Imiıtatıo Christz versteht Nachfolge Jesu Christi eın Angleichen des gall-
2  - Lebens Lehre und Vorbild Jesu Christi. Der Herr unterrichtet, die
Imaıtatıo, die Gläubigen durch seıne Lehre und noch mehr durch se1ın Vorbild. Das
ırdısche Leben Jesu wırd als Vorbild der Tugenden, iınsbesondere der Demut, hın-
gestellt. Um Fortschritte 1m spirıtuellen Leben machen, mu{(ß InNnan se1ın Vorbild
nachahmen. Dazu 1sSt notwendig, das Leben Jesu kennen: „Summum ıgıtur STU-
dıum OStTrum SIt in vıita lesu meditarı.“ 64 Nachfolge und Nachahmung Jesu Christi
und die dafür ertorderliche meditative Vertiefung ın seın Leben sınd die Wege, die
AL Herrn tühren

Dıie Imitatıo legt den Nachdruck auf Askese 1m Sınne VO  - Weltverachtung und
Selbstverleugnung. Der Christ soll auf alles Irdische un! Vergängliche, Oß auf sıch
selber, verzichten und sıch dem Herrn zuwenden. Er soll ausschließlich die Freund-
schaft Jesu Christi suchen. Miıt anderen Worten Er soll Jesus als Freund haben und
1Ur ıhn lieben.® Diese vertrauensvolle Verbundenheit mıt Jesus wiırd nachdrücklich
betont: „Tene apud lesum Vvivens eit morıiens, er illius fidelitati commaıtte, qul,
omniıbus deficientibus, solus POTeSsL adiuvare.“ ® Dafß Inan sıch den mensch-
gewordenen Jesus Christus halten soll, gehört ZU!r zentralen Botschaft des Werkes.®”

Im Anschlufß dıe spirıtuelle Tradition betont das Werk die Kreuzesnachfolge.
Dıiese 1st eın wesentliches Element der Nachfolge Jesu Christı. Der kreuztragende
Herr 1st sowohl Vorbild Ww1e Hılte Sein Weg wırd als der königliche Weg (Vıa Regıa)
ın den Hımmel gedeutet.“

61 Eınıge utoren sınd der Meınung, daß die Nachfolge Jesu Christı das Leıitmotiv der
Imıitatıo IST. Vgl Bıhlmeyer, Nachfolge Christı IL, 423; N The Imıiıtatıon of Chrıist, 1n:

Cross (ed.), The Oxtord dictionary otf the christian church, London-New York-Toronto
1966, 680. Sıehe uch: Hörmann, Imıitatıo Christı 9 ’ Andere utoren jedoch wiıderspre-
chen dieser Ansıcht. Vgl Francoı1s Vandenbroucke, Nouveaux miliıeux, problemes,
du Ile VIe sıecle, ans J. Leclercqg/F. Vandenbroucke/L. Bouyer, La spirıtualite du
OY! aApC, Parıs 1961, (Hıstoire de la spirıtualite chretienne 2), 512—-525, hier 523; Iserloh,
Nachfolge Christi I1L, /62, 764; Janowskı, Einführung 40; ose Andreas Jungmann, Christ-
lıches Beten ın Wandel un! Bestand. Mıt eiınem Vorwort Zur Neuausgabe VO: Klemens ıch-
ISn Freiburg-Basel-Wien 1991, 130

Vgl N! The ‚Imıtatıon of Christ‘ (ın The Oxtord dictionary of the christian church),
680; Pourrat, spirıtualıte 475

63 Vgl d Imıiıtatıo Christıi, liber L, ‚PU' 1! VersSsus (Vgl Joh 8,12) und lıber IL, ‚D' FE
VersSsus (vgl Mit 1 £)} 24); sıehe uch lıber ILL, ‚DU

Imıitatio Christıi, lıber L,u 1, VEeEIrSUS
65 „Solus lesus Christus sıngularıter est amandus K Imıitatıo Christi, lıber IL, ‚pu S,

VCISUS 25
66 Imıiıtatıo Christıi, lıber IL, ‚PU' 7, VEIrSUS
6/ Vgl A.Vauchez, Heiligung ın der römiıischen Kırche, 1n N. Brox/O. Engels
Kretschmar (Hg.), Die Geschichte des Chrıistentums, Bd 6, Freiburg-Basel-Wien I9

/—545, hıer 524
68 Vgl Imıitatıo Christı, lıber IL,u 231



Dıe Tatsache, dafß die Imitatıo AauUus Reformbewegung hervorgekommen IST,
sıch ı ıhrem Protest Auswüchse des spätmittelalterlichen Christen-

LuUums. Sı1e übt Kritik Außerlichkeit i der Frömmigkeıt und hochgestochener
Spekulation. Das Werk protestiert Auswüchse des Reliıquien- und des Wall-
tahrtswesens und berechenbare Werkfrömmigkeit Als Antwort auf diese
Mißstände bietet das Buch Hınführung ZU iınnerlichen Leben un: Christozentrik

der Spirıtualıtät Weıter schätzt das Werk die Frömmigkeıt mehr als tiefsınnıge
theologische Theorien „ Was dır doch über die Dreieinigkeit hochgelehrt

können, WE du die Demut nıcht hast ohne die du der Dreieimnigkeıit
nıcht anders als mifßstfällig SC1M kannst? Wahrhaftig, hohe Worte machen den Men-
schen nıcht heilıg und gerecht: ein tugendhaftes Leben, das macht uns be1 (sJott aNSC-e 70nehm.

Dıie Imitatıo biıetet keine systematisch ausgearbeıtete Lehre der Spirıitualıität Der
Autor schreıtet nıcht fort, iındem sondern ındem C1M Thema
wıeder auts MNCUC Zzur Sprache bringt Hıermuit gibt dem Gedankengang der

DıeLeser/innen viel Raum Er ermöglıcht sehr verschiedene Interpretationen
Imitatıo 1ST also C111 polyınterpretables Werk Aus diesem rund konnten
wiıeder TCUC Bewegungen der Geschichte des Christentums SIC schätzen

Das Werk hat Lauf der eıt NC NOrmatıve Stellung bekommen.72 Es eX1isLIieren
Hunderte VO Manuskripten ” und Tausende VO gedruckten Ausgaben” dieses
Werkes. In zahlreichen Sprachen lıegen Übersetzungen vor./? Das Andachtsbuch hat
die spirıtuelle Tradıtion, iınsbesondere die Geschichte des Motiıvs der Nachtfolge Jesu
tiefgreitend gepragt Eınerseıts hat das Motiıv der Nachfolge mıiıt der Assozıuatıon

indıyıdualistischen weltverneinenden Frömmigkeıt belastet Andererseıts ) l

6970  97 Vgl Imıitatıo Christı, lıber I, ‚DU 33 VCISUS 258 lıber I ‚u”” „Quid prodest tıbı alta de Irınıtate disputare, 51 Carcas humiuilıtate, nde dıspliceas Irını-
tatı? Vere alta verba NO  - facıunt SAanCLUmMm 1Uustum, sed 1la eftficıt Deo CarumMnl. “ Imı-

Christı lıber 11 P (versus 7-8)71 Vgl Clemens, Onderzoe 229
Vgl Iserloh, Nachtfolge Christı ILL, 763; Iserloh, TIThomas VO Kempen 1% Erich eıtel,

„Nachfolge Christı“ 111: Wıllmann-Institut (Hg), Lexiıkon der Pädagogık. Neue Ausgabe,
hg Leıtung VO: Rombach Freiburg Basel Wıen 1971 192 1er 193 Erich

Feıfel, „Nachfolge Christi“, Allgeier Woörterbuch Zzu Religionsunterricht Für alle
Schularten und Schulstufen, Freiburg Basel Wıen 1976 1658 hier 169 Sıehe uch ıch-
9Christusirömmigkeit 175

Vgl Axters, De 1ıim ı tatıone Christı, bes. 35—97
Vgl de Backer, Essaı; Wıillem Audenaert, Thomas 3 Kempıs. De Imıtatiıone Christi

andere werken. Een short-title catalogus Vanll de 17de 18de CCUWSC drukken ı de bıblıo-
theken Vanll Nederlandstalig Belgi&, Leuven 1985 Sıehe azZzu Clemens, onderzoek 217=251

> Es g1ibt zahlreiche deutsche Ausgaben der Imıitatıo. Vgl de Backer, Essaı, bes. 127-148
Bereıts 1434 wurde das Werk ı1115 Deutsche übersetzt. Vgl Bıhlmeyer, Nachfolge Christı IL,
474

76 Für krıitische Stellungnahmen ZUuUr Imıiıtatıo Christi sıehe VO  - Balthasar, Herrlichkeit
Bd 3/1 eıl 456 Jose Castıllo, Die Nachfolge Christı und Der Weg Zum Thema
‚unterscheidendes FErkennen Conc (1978) 5855—590 bes 586 Hageman, Thomas
Kempis, 484 Iserloh Nachfolge Chrristı {I11 764 Iserloh evot10 moderna 53/ Iserloh
Thomas VO Kempen Janowskı, Eiınführung 38 Post, Devoatıonon 533 Wehr, Mystık 163
Auseinandersetzung MI1tL der Kritik der Imitatıo Christiı bei Kranz, Thomas VO Kempen
30—41 Josef Ratzınger, Zur Lage des Glaubens Eın Gespräch MmMIitL MessorI1, München-
Zürich Wıen 1984 118 Sudbrack Gesicht, bes 14 f 21—-36
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doch hat das Werk das Maotiıv der Nachfolge weıt verbreıitet und jahrhundertelang 1ın
Erinnerung gerufen. Dıie Imitatıo Ist, aut arl uso Frank, „ZUr weitverbreiteten

77Anleıtung eines Christenlebens ın der Nachfolge Jesu geworden. Zahlreiche
Gläubige, die mıt der Nachfolge Jesu Christi gemeınt haben, haben siıch VO  -

der Imitatıo inspırıeren lassen./

Geistesverwandtschaft zwıischen Saıler un der Imitatıo
Zwischen Saıler un: der Imiıtatıo Christı kann INan ıne Geistesverwandtschaftt

teststellen; diese hängt Mi1t eıiıner spiriıtuellen Verwandtschaft zwiıischen Saıler und der
Devotıio Moderna INBe1 Saıiler und 1ın der Imitatıo trıfft INa ıne biblische,
patristische un mystisch orlıentierte Spirıtualıität an. Es handelt sıch hier ıne
christozentrische innerliche Spirıitualıität. Das gemeınsame Anliegen WAal: Die
Bewegung des inneren Menschen auf Gott 1n Christus hın. Inhalt und 7 weck der
Imuitatıo tafßt Sailer mıiıt den tolgenden Worten Inen. „Von außen 1ın Fuch hın-
e1In: VO  3 FEuch Gott iın Christus!“ ® Sowohl Sailer WwW1e der Autor der Imitatıo
bezweckten eınerseıts Abkehr VO  - allem, W as außerlich 1st und ablenkt, und ande-
rerselıts Zukehr Gott ın Christus. Beide beabsichtigten ıne totale Hingabe den
Herrn.

Wıe die Imitatıo Saılers Spirıitualıität entsprach, entsprach S1e auch seinem
Menschenbild. Sailer un das Werk wollten den Sinnenmenschen und den Vernuntt-
menschen ZU innerlichen Menschen umbilden. Sıe hatten ıne allgemeıne Vorliebe
fur das Innerliche gemeı1n.

Die Geistesverwandtschaftt zwiıischen Sailer und der Imitatıo WAar grofßß, dafß
Sailer dieses Werk O: als seınen Freund bezeichnet hat

„Ich suchte einen Freund, den iıch Hause bey mir behalten, und auch auf
Reısen, leicht mıt mır nehmen könnte, ohne da{ß die Fuhrleute Ursache hätten, sıch
über schweres Gepäck beklagen; einen Freund, der MI1r ın allen Fällen die Wahr-
heit derbe9 überall mich auf den Abgrund der Eigenliebe, und auf das Fünklein
Licht, das über dem Abgrunde schimmert, das heißt, auf mich selbst autmerksam
machte; einen Freund, der den Trägen spornte, den Eitervollen 1mM Geleise hıelte, den
Traurıgen ermunterte, den Freudigen zähmte, den Fehlenden strafte und den Müden
erquickte. Wwar wufte iıch wohl, da{fß dieser allgegenwärtige Freund, außer Gott, N1ır-
gend tfinden SCY. Alleın, iıch bedurtfte eben ZWEYTCN, sıchtbaren Freundes, der
mich den allgegenwärtigen, unsıchtbaren Freund erinnerte, und ıhm hıntrıiebe.
Und diesen treuen, sıchtbaren Freund, der mich Gott erinnerte und Gott hın-

« 82trıebe, fand iıch iın dem Buche, Nachfolgung Christı geNANNL.,
Wenn dieses Werk Sailer nah Herzen gelegen hat, dann 1st nıcht erstaun-

lıch, da{fß übersetzt und herausgeben hat Somıiıt kann dıe eingangs gestellte rage

ar] UuUSo Frank, „Nachfolge Jesu H.. 1N: IRE A 691
7® Für Namen und Zeugnisse sıehe: Kranz, Thomas VO  - Kempen 4353

Nach Saıler stimmt übriıgens der Kern des nhalts der Imitatıo mıiıt den Lehren der Schrift,
VOT allem des Neuen Testaments, und den Lehren der Tradition übereın. Vgl Saıler, Nach-
fol 1 Christı VIL

Saıuler, Nachfolgung Chrıistı
81 Vgl Saıler, Nachtfolgung Christı VI-IX
82 Saıler, Nachfolgung Christı
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nach Sailers Motivatıon miıt eiınem Hınweıis auf die Geistesverwandtschaft® ZWI1-
schen ıhm un! der Imitatıo beantwortet werden.

Saılers Antwort auf Herausforderungen seiner eıt
In der geschilderten Geistesverwandtschaft lıegt sıcher der eigentliche Grund,

weshalb Saıler dıe Imitatıo übersetzt hat. In der Umwelt Saıilers finden sıch die
Anlässe, die ıh Zur Herausgabe des Werkes bewogen haben Saıiler wurde nämlich
mıt wel Getahren konfrontiert, die das Christentum seıner eıt bedrohten: Eıner-
se1ıts Veräußerlichung ın der Frömmigkeit” und andererseıits Rationalismus ®.

Die Veräußerlichung 1ın der Frömmigkeıt hatte Saıiler bei seıner Tätigkeıit als Zen-
SOT der Uniıuversıität Ingolstadt testgestellt. Er tand die Qualıität der 1ın Bayern
neuerscheinenden Gebet- und Erbauungsbücher jämmerlich.“ Er W ar über
dıe Tatsache, da{fß diese Bücher „reich altweibischen, kındıschzärtlichen, s1118-
tändelnden, logischunrichtigen, theologischfalschen Vorstellungen un Aus-
drücken 87 waren.® Dıie gangbare katholische Erbauungsliteratur strahlte nämlich
die außerliche Frömmigkeıt des spaten Barockkatholizismus aus. Die Entdeckung
der Mangelhaftigkeit der Frömmaigkeitsliteratur W ar für Saıler ıne wichtige An-
ICSUNg, sıch für iıhre Verbesserung einzusetzen. Er tafßte auf der Stelle den Entschlufßs,
eın nützliches Erbauungsbuch für das Volk auszuarbeiten.“” Er wollte die Volks-
bücher, die 1Ur außerliche Frömmigkeıt bieten hatten, durch Bücher ersetzen,
iın denen Jesus Christus Hau tsache 1St. Sailer hotfte somıt der Volksandacht

Katholiken auszuhelten. Seın Anlıegen W al.: Seine Leser/innen relig1ösÖördern.”
Hıer kann Inan ıne Parallele zwıschen Sailer und der SOgeNaNNLEN Katholischen

Autfklärung teststellen. Wıe die Katholische Aufklärung” wollte Sailer die reli-
gz1ösen Mifstände des Barockkatholizismus AUus$s der Welt schaften. Wıe die Auf-

TIrotz der geschilderten Geistesverwandtschaft gab übrigens uch bedeutende Unter-
chiede zwischen der Spirıtualıität Saılers und dem Geist der Imıiıtatıo Christi. Es betrifft hıer
VOT allem Unterschiede bezüglıch Gottesbild un!elt Besonders 1ın dıesen Bereichen dıt-
teriert der Optimısmus Saılers mıt dem Pessimiısmus der Imıitatıo. Saıler WAar sıch WAar solcher
Unterschiede bewußt:; meınte jedoch: „Dıie Hauptsache ZUuL, Iso das I1 Buch würdig, BC-
kannt und 1n seiınen vornehmsten Lehren befolget werden.“ Saıler, Nachfolgung Christi

Vgl Friemel, Saıiler 11
Vgl Georg Schwaiger, Die katholische Kırche Bayerns zwıischen Aufklärung und Erneue-

LUNS, 1: Schwaiger/Mai (Hg.), Saıiler 15—-34, hier
Vgl Johann Mıchael Saıler, UVeber Zweck, Einrichtung und Gebrauch eines vollkomme-

NnNeN Lese- und Betbuchs. amt der skeletischen Anzeıge eiınes vollständigen Lese- und Bet-
uchs, das bereits der Presse 1st, München-Ingolstadt 1783, S

Saıler, Zweck
Unter mehr als ZWanzıg Büchern tand keines akzeptabel, außer einem Evangelıenbuch

und dem „Büchleıin VO der Nachfolgung Jesu Christi Beı letzterem rıet eiıner besseren
Übersetzung und reineren Orthographie. Vgl Saıler, Das einzıge Märchen 1n seıner Art:
Eıne Denkschrift Freunde der Wahrheit für das Jahr 1786 Gegen ıne sonderbare Anklage
des Herrn Friedr. Nıkolai, München 178/7,

Vgl Saıler, Märchen
Vgl Saıler, Zweck

91 Vgl Saıler, Märchen
Vgl Gradßßl, Autbruch 352
Vgl Gerard de Korte, De Katholische Aufklärung, Utrecht 1980, 16
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klärer” meınte Saıler ın der Religion Wesentliches und Unwesentliches erken-
NCIL, wollte das Volk Zzu Wesentlichen zurücktühren.

Saıiler lebte 1im „Zeıtalter der Kritik“ 7 Als Student und Dozent verschiedenen
bayerischen UniıLVversıitäten 1St vieltach mıt dem aufgeklärten Rationalısmus 1ın
Kontrontation geraten. Der Rationalısmus, der 1Ur noch gelten lassen wollte, W as
dıe Vernunft demonstrieren kann, lehnte jede Offenbarungsreligion ab 26 Als offen-
barungsgläubiger Theologe hat sıch Sailer jJahrzehntelang kritisch mıiıt dem rationalı-
stischen Denken auseinandergesetzt. Die Einseitigkeiten einer allzu selbstsicheren
Vernuntft fanden 1n ıhm einen unerbittlichen Gegner.” In seiıner Eınleitung ZUr
Imitatıo Sagt Sailer dıesbezüglich Folgendes:

„ES gyjebt Menschen, denen (sJott DUr durch ıhre engkreisige, zußerst be-
schränkte Vernunft soll reden können:; und doch redet (sJott auf mancherley Weıse
Wer 1nnn hat für dıe mancherley Sprachen, ın denen sıch das ewıge Wort kund thut,
der wırd nıcht leicht seiınen Gesichtskreis ZUuU einzıgen Erkenntnifßkreise aller
Wahrheıt, und seıne Vernunft ZUr einzıgen unge, durch die die Gottheit sprechen
könne, machen wollen Und doch, w1ıe viele sınd thörıcht, da{fß s1€, den Ma{fstab
iıhrer Vernunfrt 1n der Hand, (sott VOTIINCSSCH wollen, welche und w1ıe viel Wahrheit

« 98Er U1l offenbaren dürtfe
Saıler bekämpfte den Absolutheitsanspruch der aprıorischen Vernunft leiden-

schafrtlich. Miıt seiınem Kampf den Rationalismus stand mıtten 1m geistigen
Rıngen seiıner eıt eiınen welt- und menschennahen Gott.” aılers Reaktion auf
den Rationalismus War mystisch gerichtet. ” Er drängte auf Innigkeıt. 101

FEıne blo{fß außere, mechanische Kırchlichkeit und eın Christentum der reinen
Vernuntft standen Sailers Ideal lebendiger Spiritualität und lebendigen Christen-
tums 1n scharfem Gegensatz. ‘“ Außerliche Frömmigkeıt un! Rationalismus wiıder-
sprachen seıner Spiritualität der Innigkeit. Denn, das „göttlıche, ewıge Leben kann
nıiıcht 1m sinnlichen Menschen als solchem, kann nıcht 1mM blofß raısonnırenden als
solchem, annn 1Ur 1n dem geistigen Menschen als solchem, der 1ın sıch concentrirt,

103des Göttlichen, des Ewıgen empfänglich geworden, Hause SCYN.
Mıiıt der Imitatzıo Christı konnte Saıiler ıne adäquate AÄAntwort bieten. Dıieses Werk

sStammt bekanntlich AUS eiıner spirıtuellen Reformbewegung. Es 1St sehr kritisch
bezüglıch außerlicher Frömmigkeıt und Spekulation. Deswegen konnte Saıiler mıiıt
der Imitatıo Christı die Mechanıisıerung des religösen Lebens und die
Rationalisierung des relıg1ösen Wertes in seiınem Zeıtalter Wıderstand eisten. Da der
vermeıntliche Vertasser der Imitatıo, Thomas VO  3 Kempen, ıne unumstriıttene

Vgl Müller, Kırchliche Wıssenschaft 1m Jahrhundert Aufklärungstheologie un!
Pıetismus, 1N: Hubert ın (Hg.), andbuc der Kırchengeschichte, 5) Freiburg-Basel-
Wıen 1970, 5/1-597, 1J1er 586

95 Vgl Schwaiger, Kırche
Vgl arl Andresen/Georg Denzler, Woörterbuch der Kırchengeschichte, München 1982,

490; Gısbert Kranz, Polıiıtische Heılıge und katholische Reformatoren, Augsburg 1958, 318;
Gısbert Kranz, Johann Miıchael Saıler. eın Wırken 1n der Zeıtenwende, Regensburg 1982,97 Vgl Kranz, Heılıge 318-319; Kranz, Saıiler

98 Saıler, Nachfolgung Christi
Vgl Weilner, Innıgkeıit 150

100 Vgl Weıilner, Innıgkeıit 353-3/71
101 Vgl Saıler, Nachfolgung Christiı 509
102 Vgl Geıiselmann, Religiosität 81; Geiselmann, Kırche 486
103 Zıtat A4US Saıilers Briet ber dıe Innigkeıit In: Weıilner, Innigkeıit 179
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104Autorität des geistlichen Lebens WAar konnte Saıler, mıiıt dessen Werk als Sprach-
rohr, ma{fßsgebende Krıitik den Mifßständen ın seıiner eıt üben. Mıt der Herausgabe
der Imitatıo bezweckte Saıler ıne lebendige, innıge Vergegenwärtigung des (Cottes-
glaubens.‘” Mıt dieser mystisch Orlıentlierten Antwort beabsichtigte die Erwek-
kung des schwach gewordenen christlichen Geılstes: Gott ın Christus sollte wıeder
Hauptsache werden. Indem die Imitatıo herausgab, konnte seiınen eıt-

SCcHh Lafß alles los, W as dich VO Wesentlichen ablenkt. Konzentriere dich
auf Ihn, den CDy etzten Endes, geht. Verlafß das Außerliche, geh in dein Inneres
hıneın un: geh VO  - da Gott ın Christus. Mıt anderen Worten: „Von außen in
Euch hinein: VO Euch Gott ın Christus!“

Sailer wollte ıne wahrhaft christliche Gesinnung in den Herzen der Menschen CI -
wecken. Er wollte die Gesinnung Jesu Christi 1n ıhren Herzen erwecken. „‚Nıchts
wollt iıch, als das Salz uUuNlserer Religion allwirksam machen, nıchts wollt iıch, als das
blo{fß außere, LOLE Chrıistentum, das aus Unwissenheit und Gebrechlichkeit herrsch-
LE, in eın iınneres, lebendiges, Tat und Kraft ausströmendes verwandeln 107 Saıler.
Sein Ziel WAar also lebendiges Christentum wecken.

Warum 2ıne NEUEC Ausgabe der Imitatıo Christi?
Nachdem sıch 1U  . herausgestellt hat, welcher rund und welche Anlässe Saıiler

ZUr Herausgabe der Imitatzıo bewogen haben un W 4S mıt dieser Ausgabe
bezweckt hat, mMuUu: noch geklärt werden, weshalb Saıiler ıne eıgene, NEUC Ausgabe
eingeführt hat Er hätte Ja auch ıne bestehende deutsche ersion des Werkes auts
LNECUC herausgeben können. 108

Eın Vergleich der Sailerschen Ausgabe mıiıt alteren deutschen Imitatio-Ausgaben
109zeıgt, da{fß Saıiler einıge Änderungen und Zusätze ertorderlich gefunden hat

Erstens hat Sailer Elemente der spätbarocken Frömmigkeıt weggelassen. Er hat
weder arocke Bılder noch ıne StereoOLype, unkritische ua des Thomas VO  -

Kempen ın seıne Ausgabe aufgenommen. Die einzelnen Bılder ın den Sailerschen
(Neu-)Ausgaben sınd sehr sachlich.!!®

Zweıtens hat Saıler iın Hınsıcht auf seın Zeitalter ! 111 ıne austührliche Eın-
leitung ZUTr Imitatıo geschrieben. ‘“ Deren Tiıtel lautet „Einleitung für nachdenkende

104 Vgl Weıilner, Innigkeıit 346
105 Vgl Weıilner, Innıigkeıit 371
106 Saıler, Nachfolgung Christı
107 Zıtat 1N; Geiselmann, Religiosität 77; Geiselmann, Kırche 484
108 Es lagen 1im re 1794 bereits mehrere deutschsprachige Imıtatiıo-Ausgaben VOTIL. Vgl de

Backer, Essaı 127134
Miıttels eınes Vergleichs der Saijlerschen Ausgabe mıt einıgen 1mM un! Jahrhundert

1n Deutschland erschıenenen Imitatio-Ausgaben habe iıch entdecken versucht, weshalb
Sailer eıne völlıg NCUC Ausgabe ertorderlich gefunden hat und W as seıne Eigenleistung SCWC-
SC}  - ist. Ich habe 30 deutsche Kontrast-Ausgaben A4AUsSs der Periode 4—1 /94 Kate SCZOHCH.
Beım Vergleich miıt diesen Ausgaben habe iıch sowohl ıhre Gestaltung wıe dıe verschiedenen
Übersetzungen 1n Betracht SCZOBCNH. Vgl Va Ool, Saıler 118123

110 Entweder: der kreuztragende Christus, mıiıt dem Text: „Folge mır ach“ (vgl dıe und
Ausgabe). Oder: Thomas VO  — Kempen, als Chorherr mıiıt eiınem Buch ın der Hand dargestellt

(V$ die 4) und Ausgabe).
Vgl Sailer, Nachfolgung Christiı

112 Vgl Saıler, Nachfolgung Christi Mal
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Christen  “ 113 Hıerin sıch Saıiler mıt der Kritik, die damals der Imitatıo geübt
wurde, auseinander. Er nın einıge zeıtgenössısche Einwürte das Werk un:!
versucht, S1e widerlegen. Weıter legt Saıler den Geılst der Imitatıo kurzgefaßt dar
und beschreibt die Gemütsverfassung, 1n der Ss1e gelesen werden solLll4 Die meılısten
der VO  — MI1ır überprüften Kontrast-Ausgaben enthalten AI keine Eınleitung. Die
wenıgen angetroffenen Eınleitungen setzen sıch nıcht mıiıt Gegenwartsiragen des
ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts auseinander.

Drittens hat Saıiler ıne Lesevorschriuft gegeben, die VOT allem auf dıe Gemültsstim-
IMUNg der Leser/innen Rücksicht nimmt. ! Er rat ihnen, sıch auf das W as s1e —-

spricht, konzentrieren. Er Sagt ihnen: „Uebet das, W as euch als wahr, ZuL,
hımmlısch ansprichtChristen“.''* Hierin setzt sich Sailer mit der Kritik, die damals an der Imitatio geübt  wurde, auseinander. Er nennt einige zeitgenössische Einwürfe gegen das Werk und  versucht, sie zu widerlegen. Weiter legt Sailer den Geist der Imitatio kurzgefaßt dar  und beschreibt die Gemütsverfassung, in der sie gelesen werden sol  LIH  Die meisten  der von mir überprüften Kontrast-Ausgaben enthalten gar keine Einleitung. Die  wenigen angetroffenen Einleitungen setzen sich nicht mit Gegenwartsfragen des  ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts auseinander.  Drittens hat Sailer eine Lesevorschrift gegeben, die vor allem auf die Gemütsstim-  mung der Leser/innen Rücksicht nimmt.'”” Er rät ihnen, sich auf das was sie an-  spricht, zu konzentrieren. Er sagt zu ihnen: „Uebet das, was euch als wahr, gut,  himmlisch anspricht ... es wird euch nach und nach entweder über das Andere ein  wohlthätiges Licht aufgehen, oder es wird wenigstens das, was euch itzt noch unge-  nießbar ist, so viel von seinem widrigen Eindrucke auf euer Herz verlieren, als wenn  es nicht da wäre.“ '° Mittels dieser Lesevorschrift sollten gewisse Schwierigkeiten,  die mit Gegensätzen zwischen der /mitatio und der Aufklärung zusammenhängen,  überwunden werden.''” Die von mir zu Rate gezogenen Kontrast-Ausgaben ent-  halten entweder gar keine Lesevorschrift, oder eine ganz andere als die Vorschrift  Sailers. Es wird ein langsames, andächtiges Lesen empfohlen.  Viertens hat Sailer seine Ausgabe reichlich mit Anmerkungen versehen. Wie die  Einleitung so hat er die Anmerkungen in Hinsicht auf sein Zeitalter verfaßt.‘!* Im  119  Anschluß an die /mitatio übt er Kritik an äußerlicher Frömmigkeit  und Rationa-  lismus  120  . Auch mit seinem Kommentar hat Sailer versucht, das Werk akzeptabel und  zugänglich zu machen. Die von mir überprüften älteren Imitatio-Ausgaben enthal-  ten überhaupt keinen Kommentar.  Schließlich verdient die Tatsache Beachtung, daß Sailer mit den deutschen Über-  setzungen, die damals im Umlauf waren, nicht zufrieden war. Bereits als Zensor  hatte er bezüglich der Imitatio zu „einer besseren Übersetzung und reinerer Ortho-  121  graphie“ geraten.  '3 Vergleiche den Titel dieser Einleitung mit dem Titel eines Werkes von Simpert Schwarz-  hueber: Praktisch-katholisches Religionshandbuch für nachdenkende Christen 1784/85; siehe  Müller, Wissenschaft 578.  ''* Weiter hat Sailer die einzelnen Bücher der Imitatio mit einer eigenen Vorrede versehen.  In diesen Vorreden bespricht er den Inhalt der einzelnen Bücher. Vgl. Sailer, Nachfolgung  Christi 3—4, 115-117, 185-189 und 451—454.  '5 Vgl. Sailer, Nachfolgung Christi XLI.  ' Sailer, Nachfolgung Christi IV. Weiter macht Sailer auf einige Kapitel der vier Bücher  besonders aufmerksam. Er erwähnt die zentralen Themen dieser Kapitel. Vgl. Sailer, Nach-  fol$ung Christi 116, 188-189.  * Sailers Lesevorschrift zur Imitatio entspricht den Anweisungen, die die Imitatio für das  Lesen der Heiligen Schrift gibt. Vgl. Imitatio Christi, liber I, caput 5; Sailer, Nachfolgung  Christi XLVII-LIIL Die Rezeption dieser Anweisungen für das Lesen der Bibel in Sailers  Methode des praktischen Schriftforschens habe ich bisher noch nicht untersucht. Zu dieser  Methode siehe: Hofmeier, Schriftstudium, passim; Scheuchenpflug, Bibelbewegung 43-57.  *!® Dies bezeugen Redewendungen wie: „in den Tagen der Gährung, wie die unsern sind“  Sailer, Nachfolgung Christi 29-30; „viele meiner Zeitgenossen“ Sailer, Nachfolgung Christi  509.  !? Vgl. z. B. Sailer, Nachfolgung Christi 324, 464.  20 Vgl. z. B. Sailer, Nachfolgung Christi 205-206, 405—406, 509.  ”! Sailer, Märchen 12. Eine Untersuchung des orthographischen Kontrasts zwischen Sailers  Buch von der Nachfolgung Christi und älteren deutschen Imitatio-Übersetungen wäre des-  237wırd euch nach und nach entweder über das Andere eın
wohlthätiges Licht aufgehen, oder wiırd wenı1gstens das, W 4s euch tzt noch unge-
nıeß bar iSt, viel VO  - seınem wıdrıigen Eindrucke auf uer Herz verlieren, als wenn

nıcht da ware  .“116 Miıttels dieser Lesevorschrift sollten ZEWISSE Schwierigkeiten,
die mıiıt Gegensätzen zwıschen der Imitatıo und der Aufklärung zusammenhängen,
überwunden werden.‘! Dıie VO:  - mır ate SCEZOSCNECN Kontrast-Ausgaben ent-
halten entweder gar keine Lesevorschrift, oder ıne ganz andere als die Vorschrift
Saılers. Es wırd eın langsames, andächtiges Lesen empfohlen.

Viertens hat Saıiler seiıne Ausgabe reichlich mıi1t Anmerkungen versehen. Wıe die
Einleitung hat die Anmerkungen ın Hınsıcht auf se1ın Zeıitalter verfaßt.  118 Im

119Anschlufß die Imitatıo übt Kritik zußerlicher Frömmigkeıt und Ratıona-
Iısmus 120 uch mit seiınem Kommentar hat Saıler versucht, das Werk akzeptabel und
zugänglıch machen. Die VO mır überprüften äalteren Imitatio-Ausgaben enthal-
ten überhaupt keinen Kommentar.

Schließlich verdient die Tatsache Beachtung, da{fß Saıiler mıiıt den deutschen ber-
setzungen, dıe damals 1mM Umlauf 1, nıcht zufrieden WATr. Bereıts als Zensor
hatte bezüglich der Imitatıo „einer besseren Übersetzung und reinerer Ortho-

121graphie“ geraten.
113 Vergleiche den Tıtel dieser Eınleitung mi1t dem Tıtel eiınes Werkes VO Sımpert Schwarz-

hueber: Praktisch-katholisches Religionshandbuch für nachdenkende Christen 1784/85; sıehe
Müller, Wiıssenschaft 5/®%

114 Weıter hat Sailer die einzelnen Bücher der Imitatıo mıiıt eiıner eıgenen Vorrede versehen.
In diesen Vorreden bespricht den Inhalt der einzelnen Bücher. Vgl Saıler, Nachfolgung
Chrıistı 3 115—-1 1 ‚ 185—189 un! 451—454

115 Vgl Saıler, Nachtolgung Christı XE
116 Saıler, Nachfolgung Christı Weıter macht Saıler auf einıge Kapıtel der 1er Bücher

besonders auimerksamı. Er erwähnt die zentralen Themen dieser Kapiıtel. Vgl Saıler, Nach-
fol$u2g Christi 116, 1881

Saılers Lesevorschrift ZU!T Imıitatıo entspricht den Anweısungen, die die Imitatıo für das
Lesen der Heiligen Schrift o1bt. Vgl Imıitatıo Christı, lıber I’ D 5) Saıler, Nachfolgung
Christiı X LVL Dıie Rezeption dieser Anweisungen tür das Lesen der Bıbel 1n Saılers
Methode des praktıschen Schritttorschens habe iıch bisher noch nıcht untersucht. Zu dıeser
Methode sıehe: Hotmeıer, Schriftstudium, passım; Scheuchenpflug, Bibelbewegung 43—-5/.

118 Dıies bezeugen Redewendungen wiıe: „1N den Tagen der Gährung, wıe die 11SCIMN sınd“
Saıler, Nachfolgung Christiı 29—30; „vıele meıner Zeıtgenossen“ Saıler, Nachfolgung Christiı
509

119 Vgl Saıler, Nachfolgung Christiı 324, 464
120 Vgl Saıler, Nachfolgung Christi 205—206, 405—406, 509
121 Saıler, Märchen Eıne Untersuchung des orthographischen Kontrasts zwıschen Saıilers

uch VO der Nachfolgung Christi und alteren deutschen Imitatio-Übersetungen ware des-
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Die 1n Sailers Jungen Jahren bereıts existierenden deutschen Ausgaben haben —
mıiıt Saıilers Ansprüchen nıcht entsprochen. Saıler hat sıch deshalb genötigt gesehen,
selber ıne Ausgabe 1in Hınsıcht auf die Leser/innen seıines Zeıitalters abzufassen.

Als Sailers Imitatio-Ausgabe erschien, Warlr nıcht mehr selbstverständlıich, eın
solches Andachtsbuch herauszugeben. Elemente des Geilstes der Imitatıo standen 1ın
schartem Gegensatz den Idealen der 1n Deutschland noch herrschenden Autft-
klärung. Weltverachtung und Selbstverachtung standen gegenüber Mündigkeıt und
Autonomıuıue, Pessimısmus gegenüber Optimısmus. Dieser Sıtuation mu{fßte Saıiler be1
der Herausgabe des Buches D“n der Nachfolgung Christı Rechnung tragen. Er mu{fßte
das Werk wıeder akzeptabel und verständliıch machen, für seıne eıit deuten und

Sailer hat seınen Zeıtgenossen nıcht eintach eın altes Büchlein 1n die
Hände gegeben. Neın, hat ıne völlıg NCUC, zeıtgemäße, deutsche Fassung des
alten Werkes geschaffen, ıne verständlıche, zeıtgemälfse Übersetzung des lextes
kreijert und diesen neugeschaffenen ext mıiıt eıner Eıinleitung und Kommentar ın
Hınsıcht auf die Leser/innen und ıhr Zeitalter versehen. Somıiıt hat Saıiler seiner
Imitatio-Ausgabe eiınen hermeneutischen Charakter gegeben.

Saılers Übersetzungsweise
Saıilers Übersetzung der Imitatıo Christı 1St ın einem Prozeß des Reitens —-

standegekommen. Nachdem Saıiler selbst allmählich mMıiıt ihr geworden WAal,
begann CI, s1ı1e nach und nach 1n die deutsche Sprache übersetzen.'“ Saıler über-
tırug das Werk anfangs bloß tür sıch uUun! für einıge andere Interessent(inn)en. Seıin
Gedanke dabei WAal. „Was mich nıe eer Licht und Kraft ausgehen lıefß, das wiırd
sıch auch andern wohlthätig erweısen, dıe einen Durst nach Licht un! eın
Bedürtnis nach Kraft haben.“ 123

Be1 seıner Übersetzungsarbeit hat Saıiler die tolgende lateinısche Ausgabe als Vor-
lage benutzt: 124 Des Billons (editor), Thomae Kembpis de Imitatione Christi brı V
Edıitio Novıssıma, Mannhemii sumtıbus Tobiae Loeftler 809 125 Saıler hijelt die
lateinısche Ausgabe VO Desbillons für die genaueste, die ıhm Zur Verfügung
stand. *®

In den oben bereits ate pEeEZOSCNECN deutschen Kontrast-Ausgaben wird übrı-
SCHS Wenn überhaupt ıne ganz andere lateinısche Vorlage erwähnt. Neun VO  3

Kontrast-Ausgaben bezeichnen die lateinısche Imitatio-Ausgabe VO Heribert Ros-
127weyde 5 ] als Vorlage. Wenn dieser Rosweyde, nach meınen Informationen, nıcht

objektiv, also nıcht zuverlässıg WAal, dann könnte dies freilich tür Saıler eın rund

interessant. FEıne solche Untersuchung überlasse iıch Sachverständigen autf dem Gebiet
der Philologie.122 Vgl Sailer (Hg.), Nachfolgung Christı IXAEX.

123 Saıler, Nachfolgung Christı
124 Vgl Saıler, Nachfolgung Christı LIX
1 Da mır diese Neuausgabe VO Desbillons nıcht zugänglıch WAal, habe ıch Sailers Überset-

ZUNg mıiıt dessen Originalausgabe verglichen: De imıtatıone Christı hıbrı ad lectionem
revocatı auctorı SÜ! Thomae Kempıis denuo vindıicatı PCI Francıscum Josephum Desbillons
(adversus Josephum Valart), Nova Academıa Typographica Electoralıs, 1780

126 Vgl Saıler, Nachfolgung Christı AX
127 Vgl Biographisch woordenboek der Nederlanden, ultgegeven door Va  - der Aa, 21

banden, Haarlem band 6’ 152-153
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BCWESCH se1n, dessen lateinische Ausgabe SOWI1e Übersetzungen, dıe sıch darauf stut-
ZCNH, abzulehnen.

Eın Vergleich der Sailerschen Übersetzung mıt der VO ıhm benutzten lateiniıschen
Vorlage zeıgt, dafß Saıiler geLreu übersetzt hat 1238 Er übersetzte jedoch nıcht wörtlich,
denn bezweckte keinen ‚mechanischen Letternwechsel“ !“ Saıler übersetzte Sinn-
gemäß. ‘”“ Seıine Treue galt dem Geıist des Werkes. Deshalb fing seın Übersetzen
nıcht VO Wort oder VO Begriff, sondern VO Geilst an.  151 Wıe Saıiler selbst gesteht,hat hıer un! da nıcht Streng übersetzt, sondern mehr erweıtert, den Geist
des Werkes besser ZUuU Ausdruck bringen und „den Eindruck der Wahrheit auf
dıe Herzen der Leser verstärken“ 152 Den Geist der Imitatıo wol_lte Saıler über-
muıtteln.

Saıler wollte die Imitatıo erstier Stelle für das Volk, die Laıen, erschließen.!”
Deshalb hat das Werk in die Umgangssprache übersetzt. Sein Sprachgebrauch 1St
einfach, verständlich und anschaulich. Kurzgefaßte, bündige Satze hat 1n lebhafte,
dynamische Sätze übertragen. Theologische Fachausdrücke und ‚schwierige‘ Worter
hat für das Volk umschrieben. Ofrt hat verdeutlichende Umschreibungen oder
Zusätze benutzt, damit nıcht eintach schwierige Ausdrücke oder dürre Begriffe VeTlr-
deutscht würden, sondern das Wesen der Sache übermiuttelt wurde.!* In einıgen sel-
ner Anmerkungen hat Saıiler über seıne Übersetzung VO:  - gewıssen Stellen, die sıch
einıgermafßen schwierig 1n dıe deutsche Sprache übertragen lıeßen, Rechenschaftgegeben. ‘” Manche Erläuterung oder Verdeutlichung hat 1ın seıne Übersetzungeingeflochten.‘”® Beachtung verdient weıter dıe Tatsache, da{fß Sailer zeıtgenössısche137Begriffe w1ıe „mündıg“ und „unmündıg“ benutzt hat.

Bemerkenswert 1St nıcht DUr Sailers Sprachgebrauch, sondern auch seıne lie-
derung des Textes. Er hat manche Doppelwörter mıiıt eiınem Bindestrich drucken las-
sen. } Der Zweck dieses Bindestrichs ISt, zugleıich trennen und bınden. Dıie-

128 Um Saılers Übersetzungsweise kennenzulernen, habe ıch seıne Übertragung mıiıt der VO
ıhm benutzten lateinıschen Vorlage verglichen. Sıehe dazu Van Ool,; Saıler 12731

129 Vgl Schiel, Nachwort, 524
In seınem Vorwort ZUr zweıten Ausgabe Sagl Saıler, habe seıne Übersetzung ochmal

mıiıt dem Original verglichen un! „keine Mühe9den 1nnn verständlicher, die Sprachefliessender, die Anstösse unanstößiger, und das I1 geniefßbarer machen“ Saıler, Nach-
NS Christı,folg Vgl Schiel, Nachwort, 524

132 Saıler, Nachfolgung Christi Zum Beıispiel: Wo die Selbsterkenntnis als die höchste
Lehre bezeichnet wiırd, fügt Saıler hınzu: „für mich und dich und tür uns Saıler, Nach-
tol UuNng Christı er

] Die folgenden Ausführungen stutzen sıch auf: Keller, Eınleitung Zu Saılers
Sprachgebrauch sıehe uch den Beıtrag VO Bernhard Gajek 1ın dieser Festschriftt.134 Vgl Schiel, Nachwort 524

135 Vgl Saıuler, Nachfolgung Christi] /1, 9 9 22 334, 343
1 36 Vgl Walter Kröber, „Nachwort“, 1N: Thomas VO:  3 Kempen, Das Buch VO  — der NachfolgeChristıi, Stuttgart 1984, 231—239, hier 237
137 Vgl Saıller, Nachfolgung Christı 109, 361, 912. 528 In den deutschen Kontrast-Über-

SseEIzZUNgEN trıfft Inan diese Worte nıcht Zum Beıispiel: In eıner Kontrastübersetzung heißt
„(Gott) g1bt Verstand den Kleinen“ Thomae VO Kempen 1er Bücher VO  3 der NachfolgungChristı, Cölln-Francktfurt 1731 uch 1V, Kap Saıler dagegen schreibt „(Gott) gjebt Ver-

stand den Unmündigen“. Saıler, Nachfolgung Chrristi 528%
138 Eınıge Beıispiele: „tort-leben“ Saıler, Nachfolgung Christıi, 1: „Knechts-Stand“

„Sünden-Dienst“ „test-stehend“ und „Sein-Selbst-Besieger“
239
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geläufigen Wortbilder lassen dıe Leser/innen tTutfLzen und damıt nachdenken
Nıcht L1U! W örter, sondern auch Satze hat MI1L Bindestrichen und verbun-
den Ebentalls hat dıe Satze sehr nachdrücklich MIi1tL Kommas gegliedert Bınde-
striche und Kommas verhindern C1M schnelles Lesen Sıie lassen die Leser/innen
langsamer und darum MIi1t mehr Einsıcht lesen

Schlußfolgerungen
Dıie Frage, weshalb Johann Miıchael Saıiler 1794 1Ne NCUC, kommentierte ber-

SCETIZUNG der Imitatıo Chraistı herausgegeben hat kann erster Stelle mMIitt
Hınweıis auf die Geistesverwandtschaft zwıschen Saijler und diesem Andachtsbuch
beantwortet werden Sowohl Saıler WI1IC dem Autor der Imitatıo S1NS die
Nachfolge Christı, besonders innerlicher Frömmigkeit Die Spiritualität Saıilers
und der Geilst der Imitatıo hatten dasselbe Leıtmotiv Liebende Hıngabe (sott
Christus

Diese Geistesverwandtschatt 1ST der eigentliche rund weshalb Sailer die Imitatıo
herausgegeben hat Dıe Anlässe, die iıhn ZuUuUr Herausgabe bewogen haben sınd
Saıilers Umwelt suchen Sailer wurde mMi1t ‚WE Getahren konfrontiert die das
Christentum SC1NECT eıt bedrohten Eınerseıits Veräußerlichung der Frömmigkeıt
und andererseıts Rationalısmus

Indem die Imitatıo herausgab konnte Saıiler auf diese Herausfordungen 1Ne

adäquate Antwort bieten [)as Werk protestiert Ja Auswüchse des spätmittel-
alterlichen Christentums Es 1ST sehr kritisch gegenüber zußerlicher Frömmigkeıt
und Spekulation DE der vermeiıntliche Vertasser der Imiıtatıo als 11NC Autoritat des
geistlichen Lebens galt konnte Saıiler MIiItt dessen Werk ma{fßgebende Krıitik üben

Mıt dieser mystisch gerichteten Antwort hat Saıler die Erweckung des schwach
gewordenen christlichen (Geılistes beabsichtigt (sott Christus sollte wieder aupt-
sache werden Saıiler wollte die katholische Volksftrömmigkeıt verbessern MI1L dem
Ziel lebendiges Christentum erwecken

FEın Vergleich der Sailerschen Ausgabe mM1 alteren deutschen Imitatıo Ausgaben
ZzEe1  9 dafß Saıiler 1nNe völlıg NCUC Ausgabe ertorderlich gefunden hat: Flemente der
spätbarocken Frömmigkeıt hat weggelassen. Aufßerdem hat Ausgabe

140 und mMi1t An-Mi1t ausführlichen Einleitung 99 Hınsıcht auf SC1M Zeitalter
merkungen versehen In der Aufklärungszeıit Waltr nıcht mehr selbstverständlich
die Imitatıo herauszugeben Deshalb hat Sailer MIiIt SC1HCT Eınleitung und SC1IMCIIN

Kommentar versucht dieses Werk wieder akzeptabel und zugänglıch machen
Mıt Einleitung und Kommentar hat Sailer SC1IIMNCI Imitatıo Ausgabe herme-
neutischen Charakter gegeben

Saıiler hat dıe Imıiıtatıo die Umgangssprache übersetzt und dabei einfachen,
verständlichen Sprachgebrauch gewählt, das Werk tür das olk erschliefßen.
Schließlich C111 Vergleich der Sailerschen Übersetzung MI1L der benutzten late1-
nıschen Vorlage, dafß Saıiler geLreu übersetzt hat Seiıne TIreue galt VOT allem dem Geılst
des Werkes Saıler wollte den Geist der Imitatıo übermuitteln

139 Sıehe den folgenden Ausführungen auch Kröber, Nachwort 2236
140 Saıler, Nachtfolgung Christiı
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Wıe wırd INan Christ?
Zum Verständnis der Taufriten be1 Johann Michael Sailer

VO

Phılıpp ahn

ange W ar die Forschung ZUTr Lıturgie der Aufklärung gewohnt, das Urteil aus
dem Jahre 1929 VO Anton Ludwig ayer, die damalige Theologie habe ıhr Zentrum
nıcht 1n der „Idee des Mysteriıums“ gefunden und ware deshalb, bildlich gesprochen,

1n einzudringen, außen VOL dem Heılıgtum stehen geblieben als einen Topos
ımmer NCUu weıterzutransportieren. Irst 1995 versuchte Benedikt Kranemann, die-
SCI] Schlufß aufgreifend, ıne Diskussion darüber ANZUICSCH, worın die Miıtte der da-
malıgen lıturgischen Retormentwürfe hingegen eigentliıch bestand, und vermutete
selbst, da{fß diese, mıiıt iıhrem steten Hang erbauen un belehren wollen, VOT allem
VO Glückseligkeitsdenken der Epoche epragt SCWESCI wären“‘.

Dıiese iınteressante These soll, WwI1e ayer schon damals forderte”, hier für
Johann Michael Saıler anhand seiıner Gedanken Zur Taufe überprüft werden. Im
Folgenden frage ich, W1e eın Mensch nach Saıler Christ wiırd, welche Raolle iın Saıilers
pastoraltheologischem Konzept das Sakrament der Taute für das Leben des Christen
spielt, ob den Rıtus als die Sache eutend und darum für beachtenswert hält, WenNnn

Ja WIEe, und schließlich, VO:!  - welchem Grund, aus welcher Mıtte heraus?
FEın solches Fragen bleibt auch nach der Diıissertation VO  - Mantred Probst‘*

Sailers lıturgischen Ansıchten berechtigt. war konnte Probst, ındem beträcht-
liıches Material heranzog, zeıgen, da{fß Saıilers Theologie weder 1mM gaNzZen noch seıne
allgemeinen Anschauungen Zur Liturgie VO Vorwurt Mayers getroffen werden.
och ırd die Inkohärenz der Saılerschen Gedankenwelt dann offenkundig, wenn
INa  - beispielsweise beobachtet, WI1e hoch einerseılts ın den Neuen Beıträgen ZUNY

Bıldung des Geistlichen VO der Liturgie denken VeImMmMaS, wıe andererseıits aber die
Sakramente 1M Gesamtwerk 11UT nebenbei behandelt werden.

1 Vgl Anton Ludwig Mayer, Lıiturgie, Autfklärung und Katholizismus. In JLw (1929), 6/—
127 Der ' orwurt: 126

Benedıikt Kranemann, „Liturgie ach den Grundsätzen der Vernuntft und der HeılıgenSchrift“. Überlegungen Zzur Praägung der Liturgie des deutschen Aufklärungskatholizismus
durch dıe Bıbel In AlLw (1995), 45—-6/ Kranemanns These 65

Vgl Mayer, Aufklärung
Vgl Mantred Probst, Gottesdienst 1n Geilst und Wahrheıt. Dıie lıturgischen Ansıchten und

Bestrebungen Johann Michael Saıllers, Regensburg 1976 Explizit auf den Autsatz Mayers
bezugnehmend un! dessen Hauptthese abwehrend: 297 Zu Bedenken gegenüber Probsts Ar-
beıit: Angelus Häußfßling, Probst, Gottesdienst 1n Geilst und Wahrheit. In ZKG 91
154
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Zunächst untersuche ich also eın CHNS umgrenztes Teilgebiet seıner Theologıe.
hne Vollständigkeıit beanspruchen, werden L11UTr wenıge Texte ZUr Taute 1m
Hınblick autf Tradıition und Originalıtät ıhrer Argumente auf Umgang mıiıt Zıtaten
AUS Bıbel und Lıiturgie und Beachtung ıhres Adressatenkreises eingehender
betrachtet. Allerdings 1st mıiıt der Formulierung des Themas schon iıne bestimmte
Prämisse ZESELIZET: dafß VO Taufverständnıis eınes Theologen AUS die Mıtte seıner
Theologie autscheinen musse. Anders gefragt: Irıtt ın Sailers Gedanken Zur Tauftfe
das (3anze seıner Theologie hervor und welchen Wert erkennt dabe1 dem Getauftt-
werden aller Gläubigen zu?

Aussagen den Sakramenten tinden sıch 1n dem umfangreichen Werk VO  — Saıler
allerdings 11UT gelegentlich®. Das Schwergewicht lıegt dabe; eindeutig oft miıtelin-
ander verbunden auf der Beichte und der Eucharistie. Manchmal wiırkt das 1UTE Ww1e
zutfällig veranladfst, während umgekehrt ın bestimmten Schriften, in welchen InNnan sol-
ches erwarten würde, die Sakramente ganz unbehandelt Jeiben. SO scheint mır
z B symptomatiısch, wenn Saıler die Taufe 1M Vollständigen ese- und Betbuch
nıcht erwähnt, geschweige ıne Theologie dazu entfaltet; zeıgt sıch doch darın, da{fß

schon damals teststellbar das Taufbewußtsein das täglıche Leben des Christen
wenıg oder nıcht gestaltet. Wiewohl darüberhinaus fragen ware, ob nıcht und 1ın
wıeweıt ıne A4AUS mancherle1 Gründen verhinderte Tauftheologie, 1mM Verständnis
anderer Sakramente kompensıiert wird./

Dreı ausgewählte Texte scheinen mir für den skızzıerten 7weck repräsentatıv,
wenden s1e sıch doch alle für Sailer typısch Je bestimmten Rücksichten VCI-

tafst, prinzıpiell ”' jeden katholischen Christen“. Im Finzelnen finden sS1e sıch,
gerichtet angehende Seelsorger, als kurzer für künftige Katechesen seiıner Hörer
beispielgebender Exkurs ın den Vorlesungen aAM der Pastoraltheologie, 789,
dann iın den Grundlehren der Religion, 1805 und, hıer maßgebender, die zweıte
Auflage VO  e 1814, mıiıt wiıissenschattlichem Anspruch gehaltene Vortrage für eın
breiteres akademisches Publikum:; schließlich noch 1n der katechetischen Schrift Dıie
szeben heiligen Sakramente VO  —_ 1809

Vorlesungen aAMl der Pastoraltheologie
CkDie „Pastoraltheologie des Jungen Dıllınger Protessors gehört, ähnlich dem

Vollständigen ese- un Betbuch, den Schriften, welche ıne eingehendere Be-

Exemplarısch wiırd dabe!] mıiıt dem betreffenden Abschnıtt des Catechismus OMANUSs
(zıtıert als CatRom) verglichen.

Bereıts bemerkt bei Helmut Weber, Sakrament und Sıttlıchkeıt, Regensburg 1966 Studien
ZU!r Geschichte der katholischen Moraltheologie 13)‚ 114 ff

Wenigstens NCIMNNECNMN sınd die Texte, die eıne Erweıterung des Gesichtskreises ermoOg-
lıchen würden. Für die Fırmung sınd dıes, außer dem betreffenden Abschnitt 1N; Die sıeben he1-
lıgen Sakramenten U., wel Predigten, 35 183 we1l handschriftftliche Quellen werden
ZUT Erstbeichte und Erstkommunion bei Probst, Gottesdienst 296—-301, mitgeteıilt.

Saıiler zußert sıch ber die Taute auch 1n seıner theologischen Dissertation (Michaelıs
Saıler, ın Uniuversıitate Anglıpolıtana Theologıae, eit philosophiae Repititoris publıcı Theologiae
Christianae CUu Phiılosophıa Superiorum permissu approbatione. Augustae Vindeli-

Matthaeus Rıeger und 1n dem geistlıchen Lesebuch (Johann Miıchael Saıler, Der
christliche Monat. Betrachtungen und Gebete autf jeden Tag des Monats, Landshut

Johann Michael Saıler, Vorlesungen A4US der Pastoraltheologie, München 178889 Wegen
iıhres zeitbedingten tugendethischen Charakters, der ın spateren Auflagen 11U!T leicht verändert
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schäftigung MmMi1t den Sakramenten hätten erwarten lassen, diese dessen aber
hıer O: ausdrücklich ignorıeren. Saıler begründet das miıt ıhrer systematischen
Behandlung 1ın der Dogmatık und ın der Moraltheologie, SOWI1e be1 der praktischen
Einübung ıhres Vollzugs 1mM Priesterseminar "°. Indessen führt CI, VO Konzept der
Priesterbildung AUS auf die „Bildung des Geıistlichen“ zıelend, auf breitem aum
in das praktische Schrittstudium eın, neben dem andere möglıche geistliche Quellen
für den Priester eher marginale Bedeutung haben Eın Drittel des yanzen Werks 1St
allein der Anleıtung Zur Bibellektüre gewıdmet. Im Abschnitt „Der Priester (zottes
ZU Besten der Gemeıine“, eıner Sammlung ungeordneter Gedanken diesem
Thema, kommt ennoch auf die Taufe sprechen, angeführt als Beispiel für ıne
Sakramentenkatechese.

Den sakramentalen Rıtus erklären, den gegenüber dem tötenden Buchstaben
geistigen Sınn des lıturgischen Zeichens vermitteln, betrachtet Sailer als wichtiges
Miıttel ZUT!T Bildung der Pfarrgemeinde, »” d ZUT Beförderung des ınnern und xußern
Gottesdienstes« 11 Oftftenbar rechnet nıcht damaıit, da{fß alle seıne Hörer und Leser
dem zustımmen, fügt doch einıge rechtfertigende Grundsätze bei, die ıh tür das
Folgende gleichzeıitig auch hermeneutisch testlegen. SO mussen dıe Forderung und
der Ausruf:

„Benutze das Gute, das da 1st: denn dazu 1St da Wenn WIr verstünden, Ww1e€e
vieles in diesen wenıgen Worten läge!“

und dann noch deutlicher der Grundsatz:
E 1st in hundert Fällen eınen, leichter und besser, Altes benutzen, als
Neues pflanzen, das auch VErISCSSCIL und ZuUur tauben Hülle wird.
Wenn der Seelsorger 1Ur die{fß Feld recht bearbeıtete, welche unübersehbare
Arbeıt, und welche AernteE L

zunächst auf dem Hintergrund aufgeklärter Polemik Volksfirömmigkeıt
und Liturgie verstanden werden. Sailer drückt damıiıt aber auch seın affirmatives Ver-
hältnis Zu Hergebrachten aus, indem ZU eıiınen das Vorhandene aufgreifen und
ausdeuten will, Zu anderen iındırekt und unbewuftt darüber hinwegsieht, da{fß der
über lange eıt und durch verschiedene Sıtuationen und Ereignisse geformte Rıtus,
den bezeichneten Sınn manchmal mehr verdeckt als erschliefßt.

An we1l Gelegenheiten solcher Katechesen denkt Sailer die Sakramenten-
spendung selbst und den öttentliıchen Vortrag Für beide skizziert Je eın
Beıispiel.

Dıie Hınweise ZUur Spendung der Taufe beschränkt auf einıge Elemente des
Rıtus, welche jeweıls kurz deutet: Wenn der Täufling VOT der Kırchentür steht, se1l
dıes eın Zeichen, da{fß YSLI durch die Taute der Zutritt ZUr Kirche (sottes gewährt
wiırd. Die Namensgebung solle das Tugendbeispiel des Heıilıgen, der den Na-
INeN trug, eriınnern. Die Bezeichnung mit dem Kreuz se1l Zeichen der Jünger- und
Bekennerschaftt Christı. Dıie Salbung mIı1t dem auf rust und Stirn verweıse auf
den „guten Kampf, Zur Ehre Jesu und seıines Glaubens“, den der Täufling kämpfen
soll.”

wurde, zıtlere ıch ach dieser Auflage, bıete ber uch die entsprechende Stelle ın den samt-
lıchen Werken ZU Vergleich 4n: vgl

Vgl Saıler, Vorlesungen 37
Saıler, Vorlesungen 3, 7 ’ vgl 1 9

12 Saıuler, Vorlesungen S, und 7 9 vgl 18, und 81
13 Vgl Saıiler, Vorlesungen 3) f) vgl 1 9
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Dıie Reihe bleibt Fragment. Es verwundert deshalb nıcht, dafß die exorzıstischen
Rıten, welche damals mıthın heftig umstrıtten N, beıiseıte gelassen sınd ware
über diese doch viel austührlicher sprechen gewesen. Als allerdings merkwürdig
tällt auf, da{fß den eigentlichen Taufakt, das Übergießen mıiıt dem Wasser und das
Sprechen der trinıtarıschen Taufformel, übergeht.

Deutlich wırd hingegen das Bemühen aılers eın „gereinıgtes Verständnıiıs“ der
Heıiliıgenverehrung seinerzeıt immer wıeder Anlafß für Polemiken wenn nach
ıhm der Taufname 1Ur das Beıispiel des Heılıgen erinnern soll, VO dessen
Anrufung aber, anders als 1mM Catechismus OMAaNnNus CatRom), weıter nıcht dıe
Rede 1St ı

Ausführlicher sınd die „Fingerzeıige VO  - Benutzung der Tautzeremonien 1M
Ck 16öffentlichen Unterricht angelegt, eın ohl dem Rıtus fur die Kındertaufe des

rdo baptısmı parvulorum aus dem Rıtuale OomMmanum tolgender Kommentar.
Darın soll, Absehung aller auch damals möglıcher historischer Fragen, das
Taufzeremoniell VO Tugendstreben her verstanden werden: eın Konzept, nach dem
Saıler schon 1im fünf Jahre UVO erschienenen Gebetbuch das geistliche Leben des
Christen auszurichten versuchte. Dementsprechend wırd der Eröffnungsdialog Z7W1-
schen Priester und Täufling oder Taufpaten als Ausdruck der dreı theologischen

e 17Tugenden, „der Hauptsache des praktischen Christentums gedeutet. Dabe! wırd
die Hoffnung, die doch in den Worten:

„Was zjebt dir der Glaube?
«1  _W)as ewıge Leben

nıcht ausdrücklich geNaNnNtL 1St, stillschweigend als Hoffnung auf das ewıige Leben
iınterpretiert, während VO ext her näherliegt, das ewıge Leben als Geschenk des
Glaubens verstehen.

Dıie Aufforderung ZUuUr moralısch verstandenen Heıiligkeit drückt nach Saıiler das
Kreuzzeiıchen auf Stirn und rust des Täuflings AaUs, wobe!l die Identifizıierung des
Glaubensinhalts mıiıt dem „Glauben die hıiımmlischen Gebote“, die leben
gelte, als ob „du (sottes Tempel SCYN könnest“ l Aaus den Worten des Priesters 5C-
rechtfertigt scheınt.

Eıne Erinnerung dıe Pflicht, nach hıiımmlıscher Weısheıt streben, nın Saıler
den sıch anschliefßenden Salzritus. Dabe] Onzentriert sıch auf das VO Priester
gesprochene: „Accıpe salem sapıentiae“ 20 empfange das Salz der Weiısheıt. )as Salz
wiırd, Ühnlich Ww1ıe 1mM CatRom, VO  - den beiden Eıgenschaften des Schutzes VOL Fäule
und der Verbesserung des Geschmacks auf die Bewahrung VOT Sünde gedeutet und
autf die Aufgabe des Christen: Es soll das „Menschenleben durch Glauben
ıne väterliche Regierung Gottes, durch dıe Liebe den Menschen geniefßbar,
angenehm, schmackhaft 21 machen. och 1mM Unterschied zZzu CatRom, der das

14 Vgl azu Mantred Probst, Der Rıtus der Kindertaufe. Dıie Retormversuche der atholıi-
schen Aufklärung des deutschen Sprachbereichs, Trıer 1981, $

15 Vgl CatRom, Pars 2, Cap 2’ Nr.
16 Sailer, Vorlesungen 3’ 7 9 vgl W  9 1 9 81
17 Saıuler, Vorlesungen % vgl 18, 81
18 Saıler, Vorlesungen 3, vgl 18, 81

Saıler, Vorlesungen 3, 7 ’ vgl 18, 5:
Saıler, Vorlesungen 3‚ vgl 1 ’
Saıler, Vorlesungen 9 vgl 18, Vgl uch CatRom, Pars 2) Cap 2) Nr. Der

CatRom spricht 1er I1UTX VO Geschmack den u Werken un! VO:  - der Freude der
göttlichen Weısheıt.
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Formular sachgerechter kommentiert, übersieht Sailer die Wirksamkeıt des Wortes,
welches tatsächlıch mitteılt, W OTUIN bittet. Es möchte die Anwesenden nıcht L11UTr

erinnern: eın 1mM ext durchgängiges und für dıe Epoche grundlegendes
Mißverständnıis des lıturgischen eschehens. Übrigens übergeht aıler, wıe auch
oben schon, den Exorzısmus, ZU Nachteil für die Erklärung des nachfolgenden
Rıtus VO der Einführung 1n die Kırche; läge darın doch ıne Verstehenshilfe, diese
als aum betrachten, 1n dem der Teutel keine Macht besıtzt. Demgegenüber Sagl
Saıler Vo dem Wort des Priesters: AArı hereın ın den Tempel Gottes, dafß du Theıl
habest Christo 1Ns ewı1ge Leben“ HUL, da{fß „dıe herrschende“ Absıcht „beym
Kirchengehen der Christen“ seın soll, „Christo ahnlıicher, seıiner Gnade würdıger
werden‘ 2 und entzieht damıt dem Gottesdienst den Charakter der 7 weckftreiheıit.

Als Verpflichtung heiligem Leben annn Saıiler, sıcher zurecht, die „teyerliche
Abschwörung  < 23 bezeichnen. Das öffentliche Glaubensbekenntnis erwähnt NUuUr

kurz. Seıne Stellung und Funktion innerhalb des Rıtus bleibt aber unerklärt. Die
Erfragung des Taufwillens, zutreffend als Zeichen christlicher Freiwilligkeit gedeu-
teL, schließt sich an

Dann kommt Sailer aut die trinıtarısche Tauttormel sprechen, und hıer über-
schreıtet das ımmer L11UT Ethische seiıner Deutung Der dreifaltige Gott dies 1St
der Name, auf den WIr ausschliefßlich vertrauen“. Glauben bedeutet also, ber das
bısher Gesagte hinaus, nıcht 1Ur das Halten VO Geboten; meınt Zzuerst das VCI-

trauensvolle Verhältnis (sJott dem Vater, dem Sohn und dem Heılıgen Geist. Dafß
dies nıcht zunächst das Iun des Menschen, sondern seıne VO Innersten durch-
drungene Liebe meınt, tindet Sailer 1n der der Taute sıch anschließenden Salbung
schön ausgedrückt. Wıe vordem das Salz deutet das VO  3 seiınen Eigenschaften
her Indem nıcht verfliegt, sondern eindringt, 1st Zeichen der bleibenden,
dauernden, echten Liebe“**. Sıcherlich wiırd damıt die Zeichenhandlung geistlich
vertieft. Was ware aber biblischer Perspektive dazu SCmh gewesen! Im
Vergleich mıiıt dem CatRom verwundert dieser Mangel mehr, wWenn dort MI1t
der aufgebauten Verbindung VO  3 Christus der Gesalbte), Chrısam und Christ eın
solch bıblisches Verstehen ımmerhiın vorbereıtet wird.“

Im tradıtionellen Rahmen bewegt sıch Saıler wieder, WE das weiße Kleid als
Zeichen der Unschuld versteht, dıe bis VOIL den Richterstuhl Christi bewahren
gilt. Damıt verwelst ZWal, die Auferstehung VO  - den Toten übergehend, ber
den CatRom hinaus auf den Zusammenhang zwıschen Tautfe und Gericht, VeOeI -

bleibt aber mıit der Spitze seıner Argumentatıon 1mM Bereich des Moralischen“®. Ahn-
ıch 1st werten, WEn die Kerze, anders als der CatRom, nıcht VO entzun-
deten Glauben und dessen Werken, sondern als ständıge Bereitschaftt für den Tag des
Herrn versteht, treilıch entsprechend den Worten des Priesters:

„Halt die Gebote Gottes, damaıt, WEeNnNn der Herr kommt ZU Hochzeıtteste,
« 29du ıhm entgegengehen kannst

22 Saıler, Vorlesungen 3) 7 , vgl 1 ’
23 Saıler, Vorlesungen 3) vgl 18,
24 Vgl CatRom, Pars 2’ Cap 2) Nr.
25 Saıler, Vorlesungen 5 7 'g vgl 1 ‚

Saıler, Vorlesungen S 7 ’ vgl 1 9
CatRom, Pars 2’ Cap 2) Nr.

28 aıler, Vorlesungen M /9, vgl 1 5} Vgl auch MI1t CatRom, Pars B Cap 2, Nr.
Saıler, Vorlesungen 37 1 9 Vgl uch mıiıt CatRom, Pars 2’ Cap D Nr.
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Dıieser die tugendethische Interpretation verstärkende Gedanke die Parusıe 1st
insotern bemerkenswert, als das eigentliche Interpretament der Taufe, der Tod und
die Auferstehung Jesu Christıi, mıiıt keinem Wort erwähnt wiırd. Das der Taute
tolgende Leben wırd eher ZUuUr eigenen Leıistung, deren Qualität beim JüngstenGericht über Hımmel und Hölle entscheıidet. Saılers Scheu VOT der Ontologie 1st
öfter emerkt worden &4 Hıer 1St die Lehre VO Prägemal, die meıdet; verleiht
dieses doch die Tautfe als Teilhabe Geschick Jesu Christi (vgl. Röm 6

Im Einklang miıt dem aufgestellten Katalog der Tugenden VO Glaube, Hoffnung,Liebe, Weısheıt, Reinheıt und Wachsamkeıit befindet sıch schließlich die Entlassung:„vade iın PaCcCl, et Dominus SIt « 31, S1e wırd VO  - Saıler merkwürdig 1mM Sınn VO
Gelassenheit als „Ruh' VO  —; innen, Ruhe VO außen, Gnade Gottes“ paraphrasıert.In einem Nachtrag erwähnt die Gebetsbitte „fırma SPCS, consılıum recCcLum, doc-
trına sancta“ unmıttelbar 1mM Anschlufß die Bezeichnung des Täuflings mıt dem
Kreuzzeıichen.

Was g1ibt Sailer über die christliche Inıtiation seıne Studenten weıter?
Bemerkenswert 1St, da{fß dem Rıtus selbst als sprechendes Zeichen ıne Funktion
ın der Verkündigung zuwelst. Er greift das Wort VO: tötenden Buchstaben und VO

lebendigmachenden Geist ”“ (2 Kor 3,6) auf und rückt damıiıt die lıturgischen and-
lungen 1ın die ähe der Heiligen Schrift, 1ın welcher der Priester das vermuittelt der

Teıl der Vorlesungen nachdrücklich täglıch torschen soll Allerdings kommt
Saıler über das tradıtionelle Verständnis nıcht hinaus, dieses „Lesen“ ın den and-
lungen der Kırche nutze dem gemeınen, ungebildeten Volk mehr als dem Priester,
dem andere Miıttel ZUT Frömmigkeitsübung ZUr Verfügung stünden:; INan vergle1-che ın dieser Hınsıicht ebentalls den CatRom *. Schon die Wortwahl zeıigt das d
WEeNn davon die Rede 1St, dafß die Zeremonıien, dıe des Volkes willen da seılen
(und nıcht umgekehrt) r 8E Besten eben des Volkes benutzt werden müßten *. ber
auch aufgrund der Struktur des Werks lıegt dieser Schlufß ahe W)as praktıscheSchrittstudium soll Ja 1ın ıhm als das hervorragende Miıttel Zur Vertiefung des geISt-lıchen Lebens des Priesters dargestellt werden: dıe Sakramente dagegen finden 1Ur
durch das Beıispıiel eıner Taufkatechese innerhalb des Kapıtels „Der Priester Gottes

35ZU Besten der Gemenmne ıne eingehendere Behandlung. Damıt 1sSt die Taufe, Ww1e
jede andere sakramentale Handlung, 1ın ıhrer eigentlichen Bedeutung unterschätzt.
Dasselbe Ergebnis erhält, wWer die Inhalte der Katechese näherhin betrachtet. Mıt se1l-
HEeTl. Vorentscheidung, den Rıtus affırmatiıv und VO Standpunkt der Tugendethik aus

erklären, nımmt Saıler sıch und seınen Hörern VO vorneherein die Möglıchkeıiteınes sachgerechten Verständnisses. So kann der Rıtus 1Ur als Mahnung SPIC-chen. Dıe Gegenwart des Heıilıgen Geıistes, der wiırkt, W as die Handlung ausdrückt,
gerat dabei aus dem Blick Daf Saıler zudem den Rıtus teıls unachtsam behandelt,
ındem verständlich nıcht DUr wichtige Teıle der Exorzısmen ausläfßt, sondern

unverständlich VOT allem den eigentlichen Taufakt 1U iın ezug auf die trinıtarı-
sche Formel erwähnt, nıcht aber das Übergießen des Wassers, den entscheidenden
Rıtus also, den alle anderen 1Ur auszudeuten haben, enttäuscht mehr.

Vgl Probst, Gottesdienst 144 und ausführlicher Weber, Sakrament 63—73
31 Saıler, Vorlesungen 3’ F: vgl 1 '9

Vgl Saıler, Vorlesungen 3)33 CatRom, Pars 2, Cap 1) Nr.
Sailer, Vorlesungen 3‚ 7335 Hervorhebung VO  - MIr.
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Dennoch pafßst Saıler nıcht ohne weıteres ın die Gruppe der Theologen eıner blo-
en Tugendreligion. Wenn auftf das Verhältnis des Menschen (sJott sprechen
kommt, wiırd wahrnehmbar, da{fß Begriffe Ww1e „Tugend“, „Gebot“ oder „Pflicht“
ıhren Verstehensgrund ın einer empfundenen Liebe Gott haben Und WEeCNN

FEnde der Katechese heißt „Es sınd noch andere rührende Gebete bey der Tauf-
«< 36handlung drückt damit AUS, da{fß seıne Ausführungen mehr auf der Ebene

der Empfindung ansıedelt und tatsächlich &Ur Beförderung des ınnern und außern
Gottesdienstes“ verstanden wıssen ll Auft solche Untertoöne 1sSt auch be1 den wel-

Texten achten.

Grundlehren der Religion
uch die Grundlehren der Religion sınd AUS Vorlesungen hervorgegangen *. Diese

Bestimmung für ıne ZeEWISSE Hörerschaft 1st den Texten noch 1ın ıhrer gedruckten
Form anzumerken. War beı den Vorlesungen aAM der Pastoraltheologie mıtzuhören,
W as S1e den werdenden Priestern SCH wollten, sprechen U  —; die „Grundlehren“
Hörer aller Fakultäten, nıcht ausschließlich Theologen Darum 1st wenıger beach-
W  , da{fß Sailer anthropozentrisch argumentiert, als vielmehr, dem
vorgegebenen Blickwinkel theologische Akzente setzen VEIMAaS. Ebenso 1St VO
1er Aaus erklärlich, WAaTrum den Rıtusbezug nıcht und den traditionellen Verständ-
nıshıintergrund kaum beachtet, während das Zıtat aus der Bıbel bedeutsamer wiırd.

Dıie einleitende Bemerkung: „dıe Kırche Christı 1st selbst ohl das größte, das
ewohltätigste, eıt und Ewigkeıt umftassende nstıtut stellt klar den Gedanken VO'

der Kıirche als dem „Sakrament“, das allen anderen Sakramenten vorausliegt, heraus.
Di1eser Gedanke wırd nıcht weıter verfolgt, da sıch die Betrachtung sogleich den
Einzelsakramenten zuwendet. Deren „Gotteswürdigkeıt“ herauszuarbeiten macht
sıch Saıler I11U  7 ZuUur Autfgabe. „Gotteswürdigkeıt“ darunter versteht CI, da{fß „(eın
menschliches Wort VO  — dem Göttliıchen) sıch die Gottheit nıcht schimen (dürfte],
solche Eınsetzungen durch Jesus gemacht haben.“ Vier Krıiterien nın dazu ın
ezug auf die Sakramente, nämli;ch die Harmonıie a) mıiıt der Leib-Seele-Verfassung
des Menschen, mıt dem Bedürtnis des Menschen nach sinnlıch Erfahrbarem, wel-
ches ZU „Übersinnlichen erzieht“, C) „mit dem Geiste der Kırchenanstalt“, mıiıt
der „Natur“ einer jeden Gesellschaft *.

Damiıt 1St zweiıtellos die der Aufklärungszeit oft nachgesagte „anthropologische
Wende“ deutlich vollzogen. Dennoch argumentiert Saıler eın häufiger orwurt

die Adresse der Theologen dieser eıt nıcht VO  3 vornhereın auf theologisch nıe-
drıgem Nıveau:; vielmehr nımmt wahr, w1e wichtig damals Ww1e heute 1st, das
TIun der Kırche gerade 1m ezug aut die Sakramente als eın War 1n der Spirituali-
sıerung voranschreıitendes, aber zunächst menschliches TIun bedenken. Die CENSC
Verbindung zwıschen Sakrament und Kırche wiırd dabei gewissermaßen soz10lo-
gisch „abgesichert“.

Sailer, Vorlesungen 37 7 , vgl 1 £)
Saıler, Vorlesungen 3‚ 7 , vgl 1 £)

38 Die Frage der Textvarıanten klammere ıch der hier gebotenen Kürze au  N
Es 1St allerdings daraut hinzuweısen, da{fß VOT allem die Aussagen über die Kırche mıiıt der

Auflage VO 1814 gegenüber der Auflage VO 1805 Prägnanz gewınnen. Sachlich iıden-
tisch und eichter greifbar 1st die Auflage der sämtlıchen Werke, die iıch deswegen 1er zıt1e-

39 8, 245
Vgl 8! 245
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Merkwürdig 1st aber doch, dıe Aufstellung der Krıterıien, noch VOTI einer Durch-
führung den einzelnen Sakramenten, schon für iıhren Beweıs halten. Ent-
sprechend werden die Sakramente anschließend ın das viergliedrige Schema gepreißst,

aus dem Vollzug eınes jeden einzelnen heraus die Kriıterien der (Jottes-
würdıgkeıt gewınnen. Nur zußerlich, durch dıe Verwendung der Begriffe „Leib“
(ın Anlehnung die Leib-Seele-Verfassung des Menschen) und „Bedürfnis des
Menschen“ entsteht darum beim Abschnuitt über das Tautsakrament eın Zusammen-
halt mıiıt den vorher geNnannten ersten beiden Krıterıen, während das letzte, ohnehin
NUur Vapc formulierte, Banz beiseıite gelassen wiırd. Statt dessen Iäuft die Reflexion
über das Zeichen der Reinigung, ftaszınıert VO  - deren Genauigkeit und eindrück-
lichen Evidenz, auf die Detinition eines Konstitutivs für eın Sakrament hinaus:

„Wıe die Verbindung des Leibes und CGelistes den Menschen, macht auch die
CkVerbindung des Zeichens und der bezeichneten Sache das Sakrament AUS

hne aber die Tragweıte seıner Aussage auszudeuten, bricht Sailer 1er ab, offen-
bar be1 der Erfüllung des VO ıhm selbst vorgegebenen Krıterienkatalogs
Jleiben. Wenig hätte ohl bedurftt, VO  - solch tiefgreifendem Ansatz AauUus$s die
Zeichenhaftigkeit Menschen selbst herauszustellen, welche kraft der Tautfe auf
den Namen Jesu Christi VO der Urschuld befreit, un: den Menschen S w1ıe VO'
Gott gemeınt 1St, wıeder hervortreten äfßt. Scheut sıch Sailer eLIwa ın seıner nıcht 1n
erstier Linıe angehende Geıistliche gerichteten Vorlesung, stark theologisıie-
ren? Kaum. Denn W as VO  3 der dritten Forderung die Gotteswürdigkeit, der
Harmonie des Sakraments mıt dem Geist der Kırche, SagtT, 1st gewi1ß ebenso bedeut-
S4ml. Ausgehend VO Pauluswort VO  - der Einheit der Glieder iın dem eiınen Leib un:
VO  -} der Finheit der Kirche ın Christus (vgl. Kor 12: 12 13) verbindet den rund
ZuUur Taute mıt dem rund des OommMenNs Christı: „Dıie Menschen reinıgen, IICUu
beleben und sıch und miıt (sott vereinıgen“. Was Christus mıiıt seınem
Erscheinen auf Erden intendierte, und W as also 1n iıhm selbst geschah, geschieht noch

c 4heute 1ın der Taute „ Wır sınd ın Eınem (Geliste FEınem Leibe getauft Mag IN1all
Saıiler Anthropozentrik vorwerten oder beachtenswert finden, da{fß auch ıne -
zıale Dimension der Taute kennt” hier 1st VO anderem die Rede Die Mıtte seıner
Theologıie: tast überraschend spricht S1e sıch dieser Stelle AauUus$s und sıch,
gerade mıt der Berufung auf Paulus, ın die auffälligste ähe ZUT Sıcht der Kirche als
mystischer Leib Christı.

Führt Saıler den Autfweis der Gotteswürdigkeıt der Taute in eiıner Iragwürdıgen
Methodik durch und wirkt seıne Argumentatıon, die sıch auf die tradıtionel]l zıtler-
ten Stellen Tıt 3: und Joh 5 Taute als Bad der Wiıedergeburt und Taute aus dem
Heılıgen Geilnst stutzt, zunächst unoriginell und wenıg wesentlıch, gelangt
doch 1mM Verlauf der Betrachtung Zzu Zentrum seınes theologischen Denkens 4:

Gegenüber der Deutung des Rıtus ın den Vorlesungen aAM S$ der Pastoraltheologie
verbleıibt der vorliegende ext reıin argumentatıv. Er versucht nıcht, den Hörer oder

41 S, 247
81 247

43 Vgl Probst, Ansıchten 129 und Weber, Sakrament 85—-87/
Vgl Aazu ELW: Konrad Baumgartner, Johann Mıchael Saıler als Pastoraltheologe und

Seelsorger, 1: Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Johann Miıchael Saıler un:! seıne Zeıt, Regens-
burg 19872 (Beıträge ZUuUr Geschichte des Bıstums Regensburg 16), 292 „Die Seele aller Seelsorge
nac. Saıler] 1sSt die Perspektive der Christusgemeinschaft“.
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Leser mıiıt rhetorischen Elementen emotıonal stımmen, bewegen; der Wılle
überzeugen hat hıer den Vorrang Das gelingt aber wenıger mıiıttels konstrulert WITr-
kender Schlüsse oder durch Rückbezug auf tradıtionelle Begründungsmuster, SOIN-
dern ın der allmählichen „freythätigen“ ware das Sailersche Wort Konzentratıon
auf Christus, der gekommen 1st für die Welt. Unwichtig werden Saıiler aneben der
ezug auf die Taufe des Johannes un der Tautfbefehl des Auterstandenen (Mt
28, 19 Wıe vordem die tehlende Berücksichtigung des eigentlichen Tautfakts, bleibt
hıer das Thema „ Taufe als Sakrament des Glaubens, des Glaubens die Auf-
erstehung Jesu Christi”, Ww1e das Paulus 1ın Rom 6, tundamental ausgedrückt hat,
außer acht eın auffallendes theologisches Deftizıit. Dafß Sailer „den lebendigen
Glauben den lebendigen Christus“ durchaus 1M Zusammenhang mıt dieser Stelle
des Römerbriefts sehen vermochte, dabe1 aber doch nıcht die Taufe dachte, geht
übrigens auch AUsS den Reden Blicke des heiligen Paulus ın die Tiefen der Weisheit
deutlich hervor, worın über eben diese Stelle handelt, N:  u aber das Motiıv
„Sterben un! Leben mMiı1t Christus kraft der Taufe“ übersieht”.

Dıie szeben heiligen Sakramente
Am Ende der besprochenen Vorlesung kommt Sailer ın eıner Anmerkung explıizıt

auf seıne 1809, also vier Jahre VOT der zweıten Auflage der „Grundlehren“ vertaßte
Schrift Dıie szeben heiligen Sakramente sprechen”®. In ıhr 1St eın Gedanke ANSC-
sprochen, den dann, die Vorlesung abzurunden, weıter austührt. Dıiıeser Ge-
danke herrscht in besagter Schriftt keineswegs VOÖIL, der Hınweıis macht aber auf einen
hermeneutischen Gesichtspunkt aufmerksam, VO  - dem aus Dıie szeben heiligen Sa-
bramente verstanden werden wollen War der Blick iın der „Pastoraltheologie“ VO

Tugendleben des praktischen Christentums her eingestellt, sollte 1ın den „Grund-
lehren die Tautfe VOT allem als Sakrament für den Menschen gedeutet werden,
sınd jetzt dıe familiaren Bezüge (sott und der Kırche, WOTaus die Jugend die
Sakramente verstehen soll

Methodisch interessant iSt, dafß hier nıcht das Beıispıel des Rıtuskommentars
der Vorlesungen aAM der Pastoraltheologie wıederholt, sondern versucht wiırd, die
Sakramentenerklärung biıblischer auszurichten: ıne Bıbelstelle, die ZU!T Veran-
schaulichung dessen, W 4s das Sakrament meınt, dient, wiırd innerhalb der Texte
den einzelnen Sakramenten zentralisiert un dann ZUuUr!r weıteren Ausgestaltung der
Deutung MIi1t anderen zıtıierten Bıbelstellen und Rıten umgeben.

Der Haupttext 1mM Fall der Taufe 1St wıeder Joh 3 Er ISt, nach Saıler, iıden-
tisch mıiıt der „grofßen Lehre Christı, VO  — der Er Nıiıkodemus sprach“, welche ıhre
Erfüllung 1ın der Lehre der Apostel tindet, für dıe Saıler aber auf keine einzelne
Bibelstelle ezug nımmt, sondern bestimmtes Iukanısches Sprachmaterıal miıt dem
des Johannesevangeliums mischt un: umgestaltet. So fügt dem ungefähr der Rede
des DPetrus ENTN!  enen Satz

45 2 $ ıe eıtmotive der Predigt sınd Rom 47 25; 6)
46 8, 253 Dıiıe Schrift 1Sst 1n der abgedruckt dem Tıtel: Dıie sıeben hei-

lıgen Sakramente. An die reitere Jugend iın Städten und auf dem Lande, un! jeden atholıi-
schen Chrısten, dem wichtig 1St, dıe Kraft un:! den Geist seiınes Glaubens ınne werden.
Die Auflage erschıen zunächst ANOMNY IN 1m Münchner „Königlıchen Hauptverlage der deut-
schen Schulbücher“ dem Tıtel Die sıeben heiligen Sakramente ın Kupfern mıiıt erklären-
den lexten. Die lassen dıe Abbildungen Kupferstiche ach Pousseinschen Vorlagen
WCB; der ext 1St allerdings unverändert.
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„‚durch Ihn empfangen Vergebung der Sünden und ew1ges Leben Alle, die
Ihn glauben, dıe auf Ihn trauen, die ıhr Herz VO der Sünde WC$,» und (zott
alleın hinwenden, die sıch auf seinen Namen tautfen lassen“ Apg Z, 38)

die Pointierung hinzu:
„und eın u  9 himmlisches Leben auf Erden tühren wollen 4

Die Stiftung Jesu das möchte Sailer zeıgen steht also 1M Eınklang mMi1t der
Predigt der Apostel. Der Sınn der Tauftfe wırd zunächst als „IICU: himmlisches Leben
auf Erden“ umschrieben; die Begründung dafür tindet in dem Wort Jesu VO

Neugeboren-Werden (vgl. Joh %. 7)
Sailer versteht C5S, diesen Gedanken anschaulich machen und theologisch

vertiefen: Was Leib durch das Wasser geschieht, wırkt „der heilıge Geilst 1ın dem
Geıiste, ın dem Gemüthe des Glaubenden“. Das Reinwerden VO Sünde verleiht
zugleich einen „kindliıchen 1nnn Gott“, der die Gotteskindschaft anzeıgt; diese
esteht darın, „1N (Jott nıcht mehr den Rıchter“ fürchten, „sondern ın ıhm den
Vater  66 lhıeben und „seınen heilıgen Wıllen nıcht AaUusSs Zwang, sondern mıt ınnıger
Freude“ vollbringen””. Das Wort VO der Tautfe als „Bad der Wiedergeburt“ (Tıt
S wiırd VO daher einleuchtend. Näherhiıin arbeitet Saıler daran den Aspekt der
Wiedergeburt heraus, ındem den Unterschied ZuUur Johannestaufe mıiıt Apg }, und
Mt c 8 11 hervorhebt, wobe!] der christlichen Tauftfe explizit die Qualıität eıner Neu-
schöpfung zuerkennt. Gegenüber dem CatRom, der die Stelle Joh S NUTr VO
Wasser und VO' Heıilıgen Geilst her interpretiert, 1St Saılers Deutung diesem
Punkt orıgıneller und tiefer, weıl zudem das Neugeboren-Werden als theologische
Aussage höchsten Ranges ertafßt Die geistgeschenkte Gotteskindschaft, 1m CatRom
eher eın Nebenaspekt, wırd damıiıt Zu Zielpunkt der Tauferklärung Saılers4 Diese
Hervorhebung der Neuschöpfung .  u uCmN, ZUuU hıiımmliıschen, zZzu ewıgen
Leben“ korrigiert denn auch die schon Sıchtweise des „MCUCI, hımm-
ischen Lebens auf Erden“ Andererseits wiırd diese Neuschöpfung mıiıt Gal a 1ın
Verbindung gebracht: „Die auf Christus getauft sınd, haben Christus angezogen;
diese Aussage wiırd dann Mifßachtung des Textzusammenhangs, 1ın welchem
VO der Freıiheıit der auf Christus Getautten die Rede 1st den „Tugenden
Christi“ , nämlıch Zuversicht, Liebe, Demut, Sanftmut, Geduld und Ergebung, 1n
Beziehung DESETZT.

So kommt Saıler doch wıeder nıcht über die Qualitfizierung der Taute als einer
Hılte eiınem besseren Zusammenleben hinaus. Hıngegen VErMAS VO Be-
zıehungsdenken her die Sache tiefer nehmen: da geht die Gotteskindschaft,
die ın der Taufe Jesu selbst vorgezeichnet 1st und die sıch kraft der Taute der Kırche
Christı autf den Namen des dreifaltigen Gottes (vgl. Mit 28, 19) Glaubenden MNECUu

vollzieht, welches die Stimme Aaus der Wolke bestätigt:
„Du bist Jjetzt meın Kınd, und wirst eINst meın Erbe« 51

Die Andeutungen darüber, OVON die Taute eigentliıch reinıgt, leiben allerdings
VaBC. Kurz streıft Saıler die Befleckung der Seele „VOmMmM Bösen jeder Art”, dem

« 5„dıe Sünde des ersten Falles und viele andere eıgene Sünden gehören. (Genauere
47 Al 263
48 3 ‚ 264
49 Vgl CatRom, Pars 2, Cap £, Nr.

7: 264
51 37 264 Vgl uch Röm 8,

3/, 264
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Erläuterungen dessen, aber W as Erbsünde meınt, tindet Inan nıcht; eshalb ohl
wırd wieder der ezug Zur Erlösung durch den Tod un:! die Auferstehung Jesu
Christı nıcht hergestellt. Es verwundert also nıcht, wWenn wıederum Röm 6, r ıne
Kardıinalstelle ZUuUr Tauftheologie, unbeachtet bleibt. Pädagogisch geschickt vermag
Saıler eiınen wichtigen Aspekt dessen, W as diıe Taute schenkt, herauszugreifen, und
ıne 1n sıch stımmı1ge, biblisch fundıerte Argumentatıon autzubauen. Wer aber die
neutestamentlichen Stellen 1m BaNZCI nımmt, trıfft bald autf die Lücken und Mängel
1ın Sailers Darlegung ”.

Untergeordnet sınd die Zıtate des Taufritus. Anders jedoch als ın der Tautfkate-
chese der „Pastoraltheologie“, erhält diıe „Abwaschung“ ganz VO der Neu-
schöpfung her verstanden vorrangıge Bedeutung.” Erwähnt werden terner das
weiıiße Kleıd, VO Gal .8 her motivıert, die trinıtarısche Tautftformel SOWIe die rage
nach dem Absagen VO  — der Sünde und das Bekenntnis Zzu dreifaltigen Gaott.  99 All
das 1st aber weıt mehr rhetorisch-argumentativer Stil; durch die Anschaulichkeit des
Rıtus un! durch die behauptete Kontinuıintät mıt dem Tun der Apostel soll mehr
überzeugt und bewegt werden, als da{fß das Glaubensleben durch den Vollzug des
Sakraments durchdrungen wırd. Da{fß dem Rıtus ın sıch selbst keıine Bedeutung -
gesprochen wiırd, erhellt schon die Tatsache, dafß „Wort und Element“, die gemäfßs
Augustinus un durch diıesen der aNnzZeCN kırchlichen Tradition ” wesentliıch für eın
Sakrament sınd, hiıer also „Abwaschung“ mMiıt dem Wasser und trinıtarısche Tauf-
tormel, ohne inneren Zusammenhang und unabhängig voneinander zıtiert werden.

Bewegend-rührend und überzeugend versucht Saıler VO Gedanken der (sottes-
kiındschaft das Verständnis VO: Taufe heranzuführen und ordnet diesem Bibel-
stellen, einzelne Rıten, Ja überhaupt Glaubensaussagen Miıttels solcher Auswahl

Ck 5 /kann Saıler den „schönel[n] Weg VO Taufsteine ZU Ihrone (sottes erwähnen,
während andererseıts die Heılstat Jesu Christiı oder die Lehre VO Prägemal nıcht
erwähnt.

Zusammenfassung
Wıe wırd eiıner nach Johann Michael Saıler Christ? Welche Rolle spielt dabe!i die

Taute? Welches Gewicht lıegt auf dem Rıtus? Wıe verbinden sıch Zeichenhandlung
un! zeichenhaftes Geschehen? Was bestimmt Saılers Nachdenken darüber?

Dıie Antwort darauf 1st zunächst zweıtellos enttäuschend: In den Werken dieses
menschenfreundlichen, NSseTC Fragen ott N:  u autnehmenden Theologen bıldet
die Taufe kein zentrales Thema anders als be] UuNs, die intens1v nach der rund-
legung uUNseCICS Glaubens fragen. enauer: Ihm, dem sovıel täglıch gelebten
Christentum lag, der sıch ımmer wıeder mühte, jedem Christen Möglıchkeıiten
aufzuzeigen, seın geistliches Leben vertiefen, WAar die Taute eher ıne Selbst-
verständlichkeit als eın explizıtes Anlıegen. Allein die Spärlichkeit der Texte ınner-
halb des Gesamtwerks zeıgt das hinreichend Ebensoweni1g kann VO eiıner VOI -

Weıtere biblische Belege, die relevant für ıne Tauftheologie sınd, welche Sailer ber nıcht
erwähnt, sınd Ez 3 '9 Z 1 Kor 6, x Ebenso wurden 1 'g 16 und 1ın seıner vollen Form Mit
2 ‚ 19 nıcht beachtet.

aı 264
55 Pastorallıturgisch bedeutsam 1st uch die Aufforderung ZUur Tauferneuerung, 3 9 266

Vgl CatRom, Dars 2 CapD 1‚ Nr.
5/ 3 ’ 265
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tietten Retlexion 1ın den Texten selbst dıe Rede se1n. Zu sehr sınd sS1ie mıiıt elt-
bedingtem behaftet Schon die damalıge Tautsituation schıen eın sachgerechtesProblembewußfßtsein verhindern; WAar doch die Saäuglıngstaufe der nıcht retlek-
tierte Normaltall. Denn, außer Juden, gyab nıemanden, der nıcht getauft SCWESCH
ware. Dazu kommt, da{ß sıch Sailer 1U  _ selten VO der tugendethischen Ausrichtung
seiner e1it lösen konnte.

Gleichwohl redet Sailer keineswegs ganz der Sache vorbei. Eındeutig gelangtüber dıe Retlexion der Taute zentralen Aussagen seınes eiıgenen Denkenss, die
zugleich den Kern des Christseins treften. Dıie VO  - ıhm mıiıt Kor 12 12.13 4U S -

gedrückte Einheit des Leıibes der Kırche 1ın Christus oıbt Anlafß fragen, ob Sailer
nıcht doch zutiefst VO Inneren des „Heıliıgtums“ ertafßt war Und die Rede VO  -
der Gotteskindschaft tufßt Ja auf eiıner der Metaphern Jesu, die das Leben 1mM
Gottesreich umschreiben. och Ssagt_ Saıler damıt ımmer mehr, W AS der Christ kratt
eigener Anstrengung se1ın soll, als das, W as kraft der Taute ıhm geschieht, und
worı1n, einmal Christ geworden, seıne Würde esteht. Von daher kann Saıiler den
Rıtus 1Ur verstehen, dafß eın bestimmtes festes Zeichen eın bestimmtes Merkmal
des Christseins sıchtbar macht, nıcht aber 5 da{ß® 1mM Vollzug des Sakraments sıch
auch se1ın Geschehen, seın Werden ausdrückt. Dagt denn nıcht das Getautt-Werden
durch die Kırche, da{fß® WIr nıcht aus unls selbst heraus Christ werden, sondern ımmer
verwıesen leiben auf dıe, die mıt uns als Christen leben, und da{fß wır erufen sınd,
anderen auf iıhrem Glaubensweg beizustehen? Wır lesen nıchts davon bei Saıler; auch
dort nıcht, WIr meınen, nähere sıch unNnseren Glaubenserfahrungen. Denn die
seınen das zeıgte sıch der tugendethischen Ausrichtung und dem Bemühen

den „besten Gebrauch“ des Rıtuals »”  ur Bıldung“ der „Gemeıine“ 59 sınd Lat-
sächlich stark VO Glückseligkeitsdenken der Epoche gepragt, welches selbst noch

wıewohl l schwächer in den Texten seiıner reiıteren Jahre durchschlägt . Anders
gEsagt Im Zusammenhang mıt den Taufriten 1st für ıhn die Liturgıie und damıt die
Feier der Sakramente Miıttel Zur Bildung und Erbauung, nıcht aber der Raum,
dem sıch Theologie konzentriert auUSSagt.

Wo aber 1st dann der ertahrbare ÖM dem das Seine manıtest wiırd, VO dem AUS
und aut das hın Saıler spricht: der primäre Ort der Begegnung mıt (GJott? Eıne MOg-lıche Antwort dazu 1bt, scheint mır, Sailers Rhetorik. Er gehörte Ja noch einer
Generatıon d. tfür die die althergebrachte Redekunst mıiıt ıhren Zielen, „MMOVEIC,
docere, delectare“ Gültigkeit besafß: stilgeschichtlich steht Sailer dem Eintlu(ß
der „empfindsamen Literatur“ Damıt aber trıtt hervor, W as nıcht U  —_ 1ın seiınen kate-
chetischen und kerygmatischen Werken VO:  - Bedeutung ISt, sondern tendentiell iın
allen Gattungen seiner Werke Saılers selten rein sachliche, sondern die Bewegungdes Lesers suchende, ımmer aufs Herz zıielende Sprache. „Der und 1st NUr
Dolmetsch des betenden Herzens“ lautet eiınmal das Motto des Vollständigen ese-
und Betbuchs®', und dieses Herz bereiten, reinıgen, herauszubilden,
erbauen, 1st se1ın Anlıegen, WE VO den „rührenden Gebeten bey der Tauf-

58 Vgl Mayer, Liturgie 126
59 Saıler, Vorlesungen 3,

Zum Begriff Glückseligkeit be1 Saıiler vgl Barbara Jendrosch, Johann Michael Sailers
Lehre VO Gewiıssen, Regensburg IICL (Studien Zur Geschichte der katholischen Moral-
theologiıe 19), 512

Johann Michael Saıler, Vollständiges Lese- und Gebetbuch für katholische Christen,
München >4 789
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« 6,  Uhandlung“ spricht, VO dem „mütterlichen 1nnn der Kırche überhaupt dort,
das Eltern-Kınd-Motiv gebraucht. ber auch dann noch, WEeNN moralısche

Forderungen erhebt, sınd diese mehr VO Wıllen ZUuUr Herzensrührung motivıert, als
VO einem (Gjesetz her.

Fıne ganz schlichte, sonderbar auftf die Herzensrührung seiner Zuhörer konzen-
trıerte Taufansprache teılt Joseph Wıidmer AUS dem Nachla{fß VO  — Sailer mıt. Eınıge
Abschnitte daraus sollen die rage nach dem Motiıv se1ınes pastorallıturgischen
ngagements VO dieser Seıite her noch beleuchten. Mıt den Mängeln ‚War behaftet,
die vordem beobachten M, zeıgt sS1e doch eindrucksvoll, w1ıe gleichgültig
diese angesichts eıner klaren und bewegenden Sprache werden können. „Nıchts Be-
sonderes, 11UT unvergeflich“ Sagt Sarah Kırsch eiınmal angesichts der S1e um$sSe-
benden Natur. Wenn Saıler 1m folgenden kaum mehr ausspricht, als W as den ande-
1CIM Stellen über die Taufe auch schon lesen WAaäl, dann doch 5 dafß sıch dem
Zuhörer unmıittelbar einprägt. Deshalb drängt sıch das Wort VO Sarah Kırsch auch
für aılers Rede auf:

„50 bıst du denn 1ın 1Nserec sıchtbare Welt eingetreten, du lang Erwarteter! dey
uns wiıllkommen, du theuerer Ankömmlıng! Du ındest VO deinen sechs VOI-

AaNSCHANSCHECH Geschwistern nıcht mehr alle; dafür bleib’ du bei uns, und
mache die Freude der Eltern ganz.

Du bıst eın rechtes Bıld des Lebens, Nıemand, auch die Multter nıcht,
wufßte die Stunde deiner Ankunft s1e schlug, und du da

Keın Menschenkind wırd ohne Geburtswehen geboren die{fß 1St das wahr-
ste Lehrbild, WI1e die Menschen tugendhaft und tromm werden; nıcht ohne
Wehen, und nıcht ohne Geburtswehen. Was aus Geilst geboren 1St; das 1St Geist.

1e1 1St auch eın rechtes Vorbild, wI1e die Menschen selıg werden. Wıe die
Kinder durch dıe Geburt AUus der Gefangenschaft 1im Mutterleibe die
Freiheit des menschlichen Lebens geboren werden, werden WIr durch den
Tod das ewıge Leben ausgeboren.

Kaum 1sSt das ınd geboren, trıtt die Reliıgion als 5Säugamme des geistlichen
ewıgen Lebens ıhm; getauft soll werden, eingeweıht, ernährt, grofßgezo-
gCHh Zu ew1gen Leben
‚Gott soll angehören, keın blofßes Menschenkind seyn'. Das 1st der ınn der
Taute
Wıe Christus auf Erden lebend, die Kınder herzte un! segnete, werden sS1e
Ihm durch die Taute ın Arm un! Schoofß gelegt. Er küfßt und SegNeEL s1e. Er
schreibt den Namen des Täuflings 1n s Buch der Lebendigen, w1e€e der Ptarrer
1ın Tautbuch.

Das Kınd 1st VO:  - der Taute besonderes Heılıgthum Gottes; habet Respect
davor, ıhr Eltern, Hausgenossen, Brüder, Schwestern des Neugebornen! och-
mal Respect VOT dem Heiligthume! Aergert nıcht, reizet nıcht ZUr Sünde:;
richtet nıcht ZUuUr FEitelkeit ab; duldet ıhm keinen Eıgensinn; tühret truh

Christus:; reißet dem Herrn nıe VO Herzen weg  165«

Saıuler, Vorlesungen 3,
8, 254

Sarah Kırsch, Allerlei-Rauh, Stuttgart “1989,
40, 558 (auszugswe1se).
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Priesterbild und Priesterbildung
be1 Johann Michael Sailer‘

VO  -

Manfred Weiıtlauff

Johann Michael Saıler kommt ın der modernen Theologie kaum VOIL. Den me1-
sten katholischen Theologen, auch Vertretern seıner eıgenen beıden HauptfächerPastoral- und Moraltheologie, 1st über seiınen Namen hinaus nıcht mehr ekannt.
„Saıiler“, mır einer meıner theologischen Lehrer, als iıch 1im mündlichen Doktor-
CX4alneN seınen Namen nannte, „Saıler, das 1st doch Poesıe, Matthıas Clau-
dius“ Vielen evangelıschen Theolo 1Sst selbst seın Name unbekannt. Dabei l1e
seın großes theologisches Lebenswer iın 41 Bänden die gleichwohl nıcht alles enthAl-
ten gedruckt VOr Und nach usweIls dieses seınes Werkes 1st ın sehr trüher
Abkehr VO jJahrhundertelang domiıinıerenden scholastıschen Lehrsystem der
Jesuıuten, durch deren Schule WAal, 1ın Rückbesinnung aut die
Heılıge Schrift und die Tradıtion der alten Kırche SOWIe 1ın intensıiver Auseinander-
SEIZUNgG mıiıt den philosophischen Strömungen seıiner eıt entscheidenden theolo-
gischen Einsiıchten und daraus folgenden Neuansätzen gelangt, die innerhalb der

Erweıterte Fassung eınes Vortrags, gehalten September 1993 1ın Weıingarten 1mM Rah-
INCMN der Studientagungen „Kırche und Bıldung ın der euzeıt“ des Geschichtsvereins und
der Akademıie der 10zese Rottenburg-Stuttgart. Großes Verdienst die Wiederentdeckung
Saılers, zumal uch als durchaus orıginellen theologischen Denker, kommt zweıtellos Proft. Dr.
Georg Schwaiger Er beschäftigt sıch nıcht 1Ur seıt Jahrzehnten mMi1t der Persönlichkeit und
dem Werk Sailers und hat ıhm 19872 die heute gültıge Biographie gewıdmet, sondern War ıhm

auch eın Herzensanlıegen, seıne Schüler Saıiler hinzuführen, sS1e ZUr Auseinander-
SEIZUNG mıiıt ıhm ANZUICSCHN und mıiıt dem Geıist saılerianıscher Frömmigkeit
machen.

Abkürzungen: 16-18 Vorlesungen AUS der Pastoraltheologie, hg VO  - Johann Miıchael
Saıler 1—11L, Sulzbach >4 835; 19—-20 Johann Miıchael Saıler, Neue Beıträge ZU!r Bıldung des
Geıistlichen, Sulzbach “1839; chiel, Sailer Hubert Cchıel, Johann Michael Saıler. Leben und
Briete. Bd 1’ Regensburg 1948; Schiel, Saıiler Hubert Schiel, Johann Miıchael Saıler. Bd.2,
Briete, Regensburg 1952: Schwaiger, Kırchenvater: Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler.
Der bayerische Kırchenvater, München-Zürich 1982; Schwaiger/Mai, Sailer: Johann Michael
Sailer und seiıne Zeıt, hg. VO: Georg Schwaiger un: Paul Maı, Regensburg 1982 (Beıträge Zur
Geschichte des Bıstums Regensburg 16)

Der Münchener Neutestamentler Proft. Dr. (tto Kuss (1905—-1991) 1mM Gespräch ber
bedeutende Theologen des 19. Jahrhunderts, das 1m übrigen sehr anregend WAar un! ın eıner
außerst angenehmen Atmosphäre verlief.

Johann Miıchael Sailer’s sammtlıche Werke, Anleıtung des Vertassers herausgegeben
VO Joseph Wıdmer, 4() Bände, Sulzbach 0—-18 Supplementband, Sulzbach 1855, 1mM
Folgenden:
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katholischen Theologie und ıhrer Entwicklung 1im Grunde erst durch den Autbruch
des 7Zweıten Vatikanums Zzu Iragen ekommen sind.* Insbesondere gilt dies 1mM
Hınblick auf seın ohl reifstes Werk, „Handbuch der christlichen Moral“ In
ıhm bietet den biblisch tundierten Entwurt einer Moraltheolo (als Anleitungeiınem „gottseligen Leben“ für den Christen), die dem ersönlic Gewissen und
WAar verstanden als „regula regulata“, als „Wiıederhall ewıgen, sıch iın seiıner Ver-
nunft offenbarenden Wortes“ den Charakter der „letzten Instanz“ zuerkennt,

Zu Leben und Werk Saılers sıehe: Schıiel, Saıiler Laa D (grundlegendes Quellenwerk mıiıt 4US-
führlicher Sailer-Bıbliographie ın Band 2, 639—680). Schwaiger, Kırchenvater. Schwaiger/
Maı, Saıler. Dazu die beıden ansprechenden Textsammlungen: Johann Michael Saıler, Priester
des Herrn. 'Texte über Priesterbildung, Priesterleben und Priesterwirken. Ausgewählt und ein-
geleitet VO Georg Heidingsfelder, München 1926 — Johann Michael Saıler. Lebensbetrachtung
aus dem Glauben Ausgewählte Texte mıiıt Eınleitung VO Otto Karrer, München 1958 (Samm -
lung 5Sıgma). Sebastian Merkle, Johann Michael Saıler, In: Ders Bernhard Befß (Hg.), elı-
Z1ÖSE Erzieher der katholischen Kırche AUS den etzten 1er Jahrhunderten, Leıipzig (1921),
185—212; wiıeder abgedruckt 1n Theobald Freudenberger (Hg.), Sebastian Merkle. Aus-
gewählte Reden und Aufsätze, Würzburg 1965 Quellen un! Forschungen Zur Geschichte des
Bıstums un Hochstifts Würzburg 17), 442461 Gerard Fiıscher, Johann Miıchael Saıiler un:!
Immanuel Kant. Eıne moralpädagogische Untersuchung den geistigen Grundlagen der
Erziehungslehre Sailers, Freiburg 1. Br. 1953 (Untersuchungen ZUr Theologie der Seelsorge

Ders., Johann Miıchael Saıiler un|! Johann Heınrich Pestalozzı. Der Einfluß der pestaloz-
zıschen Bildungslehre autf Sailers Pädagogık un! Katechetik Mitberücksichtigung des
Verhältnisses Saılers Rousseau, Basedow, Kant ebd 7), Freiburg Br. 1954 Ders., Johann
Miıchael Saıler und Friedrich Heıinrich Jacobı. Der Eintlufß evangelıscher Christen auf Saıilers
Erkenntnistheorie und Religionsphilosophie 1ın Auseinandersetzung mıit Immanuel ant. Mıt
einem Forschungsnachtrag der Beziehungen der Saılerschen Moraltheologie Zur materıialen
Ethik Kants ebd. 8 ’ Freiburg Br. 1955 arl Gastgeber, (sotteswort und Menschenworrt.

Saijler als Erneuerer der Wortverkündigung. Eın Beıtrag Zur Geschichte der Kerygmatık
selit dem 18 Jahrhundert, Wıen 1964 (Wıener Beıträge Zur Theologie 7 August Berz, Johann
Michael Saıler und Johann Heıinrich Pestalozzı. Ihre geistige und persönlıche Begegnung, 11
Schweizer Rundschau (1965), 405—410 Johann Hofmeier, Seelsorge und Seelsorger. Eıne
Untersuchung Zzur Pastoraltheologie Johann Michael Saılers, Regensburg 1967 Hans Grafßl,
Autbruch ZUur Romantık. Bayerns Beıtrag Zur deutschen Geıistesgeschichte D]7’85, Mün-
chen 1968 Barbara Jendrosch, Johann Miıchael Sailers Lehre VO Gewissen, Regensburg
1971 (Studıen Zur Geschichte der katholischen Moraltheologie 19) Manfred Probst, (sottes-
dienst 1n (elist un! Wahrheit. Dıie lıturgischen Ansıchten und Bestrebungen Johann Miıchael
Saılers, Regensburg 1976 Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler. Der bayerische Kırchen-
$ München-Zürich 1982 1t. Ders., Saıiler un:! Dalberg, 1N Festschrift tür Andreas
Kraus, Herausgegeben VO Pankraz Fried und Walter Ziegler, Kallmünz 1982 (Münchener
Hıstorische Studien 10), 369—380 Ders Johann Miıchael Sailer (1751—-1832), 1: Heıinrich
Fries/Georg Kretschmar Hg.) Klassıker der Theologie 2, München 1983, 53—/3, 447 Ders.,
Johann Mıchael Saıler und dıe Priesterbildung, In: Theologisch-praktische Quartalsschrift 131
(1983), 85—-22 Ders. Johann Michael Saıler, Biıschof VO Regensburg (1832), 1n Ders. Hg.)Lebensbilder 4US der Geschichte des Bıstums Regensburg 1—2, Regensburg 1989 (Beıträge ZUr
Geschichte des Bıstums Regensburg 23/24), hier E 495—512 Mantred Weıtlauff, Johann
Miıchael Saıler en832). Universıitätslehrer, Priestererzieher und Bischot 1mM Spannungstfeldzwıschen Aufklärung un! Restauratıon, 1n: Zeıtschrift für Schweizerische Kırchengeschichte

1983), 149-202 Bertram Meıer, Dıie Kırche der wahren Christen. Johann Michael Sailers
Kırchenverständnis zwischen Unmittelbarkeit un:! Vermittlung, Stuttgart-Berlin-Köln 1990
(Münchener Kırchenhistorische Studien 4

Johann Miıchael Saıler, an  ucC der christlichen Moral,;, zunächst für künftige katholische
Seelensorger und dann für jeden gebildeten Christen 1—3, München 1817 1 31
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Sünde als Verstofß die Stimme des Gewiı1ssens und dıe Wiıederherstellung der
sıttlıchen Ordnung autf rund des Gewissensanruts als Bekehrung Zu lebendigen
(Gott begreift”®. Damıt aber vollzog 1mM Gegensatz Zur damals und bıs weıt ın das
20. Jahrhundert herein gängıgen Moralkasuistıik, die ıhre Prinzıpien ın der aupt-
sache VO Kırchenrecht herleitete’, ıne Wende eiınem katholischen Moral-
verständnıs hın, das mıiıt dem Gedanken der christlichen Freiheıit Ernst macht. Dies
1St 1Ur eın Beıs el Tatsächlich zählt Saıiler nıcht I11UT ın dieser, sondern ın vieltält1ger
Hınsıcht, über aupt VO seınem anNnzcCh Verständnıis VO Theologie her,
Wegbereıtern heutiger, das heift dem (jelist des Z weıten Vatıkanums verpflichteter
Theologie. Hiıneingestellt 1ın iıne eıt tiefgreitender Veränderungen und Umbrüche
in allen Lebensbereichen War die Endphase der Aufklärungsepoche, als un
dem Ansturm der Französischen Revolution mi1t dem Ancıen Regıme auch das
dieses gekettete Kırchenwesen, zuerst die „Ecclesıa Galliıcana“, dann iın der Säiäku-
larısatıon VO 802/03 die Reichskirche, untergın galt Saılers lebenslanges Be-
mühen der unvertälschten Bewahrung des christlic Erbes, der Erneuerung eınes
„lebendigen Christentums“ und, daraus hervorgehend, der Grundlegung einer „zeıt-
gemäßen“ Theologie, nämlıch eiıner Theolo 1e, dıe, ftestverwurzelt 1n der bıblıschen
Offenbarung, mut1ıg sıch der NCUu heraufzie enden eıt öffnet, den Dialog mMiı1t iıhr
sucht und der Bewältigung ihrer Probleme mıtwirkt. Diese Dialogbereitschaft
sSsetztie für Sailer nıcht zuletzt auch den ehrliıchen Wıllen ZUT Verständigung mi1t
den anderen christlichen Konfessionen OTraus, nach jJahrhundertelanger gegenseılt1-
gCI Polemik. Und WAar einer der ersten, denen elang, hıer eben auf dem
gemeınsamen biblischen Fundament Brücken sch ACIL, kontessionelle Voreıin-
genommenheıiten abzubauen und 1ın eiınen wahrhaft ökumenischen, gegenselt1g
befruchtenden Gedankenaustausch einzutreten.®

43, bes 941 (hier 31), 360—388 Jendrosch (wıe Anm. 3); Barbara Wachinger, Dıie
Moraltheologie Johann Michael Saılers, 1N:! Schwaiger/Maı 257275

Vgl die bıs ZU weıten Vatıkanum „geltenden“ Lehrbücher der Moraltheologıe,
iıhrer Prägnanz und „Handtestigkeit“ besonders ehliebt Heribert Jones „Katholische Moral-
theologie. Unter besonderer Berücksichtigung des Codex lurıs Canonicı SOWI1e des deutschen,
österreichischen und schweizerischen Rechtes kurz zusammengestellt“ (Paderborn *1931). Da-
be1 gab 1mM 19. Jahrhundert durchaus Lehrbücher für Moraltheologıe, die den Ansatz Saıilers
weıterentwickelten (Johann Baptıst Hırscher, Ferdinand Probst, Magnus Jocham, arl Werner
und Franz Xaver Liınsenmann, NUur die wichtigsten nennen), doch vermochten s1e sıch
gegenüber der dominı:erenden Neuscholastık nıcht behaupten. Franz X aver Liınsenmanns
„Lehrbuch der Moraltheologie“ (Freiburg Br. ZU Beispiel erlebte bezeichnender-
weıse I11Ur eine einzıge Auflage. — Johannes Reıter, Der Moraltheologe Ferdinand Probstö

Eıne Studıe Zur Geschichte der Moraltheologie 1m Übergang VO: der Romantı ZUr

Neuscholastık, Düsseldort 1978 (Moraltheologische Studien. Hıstorische Abt. (zum gelstes-
geschichtlichen Hıntergrund Altons Auer, Franz Xaver Linsenmann als Theologe, 1:
Franz Xaver Linsenmann. eın Leben Band E Lebenserinnerungen. Mıt eiıner Eınführung ın
die Theologie Linsenmanns VO Altons Auer. Herausgegeben VO Rudolt Reinhardt, 51g-
marıngen 1987, 1 Die durch das Zweıte Vatikanum bewirkte CUuU«C „Akzentuierung“
der katholischen Moraltheologie Ißr sıch beispielsweise Wechsel des Titels der „Moral-
theologie“ Bernhard Härıngs ablesen: Der Tiıtel der vorkonziıliaren (einbändıgen) Auflage
seınes Werkes (Freiburg Br. 1954 lautet: „Das (esetz Christıi, Moraltheologıe. Dargestellt
für Priester und Laijen“ (wobeı „Gesetz“ VO Autor jedoch keineswegs „Juristisch“ verstian-
den wurde), die nachkonziliare (dreibändıge) Auflage (Freiburg ı. Br. 1979—-1981), dagegen
„Freı 1n Christus, Moraltheologie für die Praxıs des christliıchen Lebens“

Meıer, Kirche; Friedrich Wıilhelm Kantzenbach, Johann Michael Sailer und der Sökument1-
sche Gedanke, Nürnberg 1955 (Einzelarbeiten 4aUusSs der Kirchengeschichte Bayerns 29X Franz
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Joseph GJoOrres hat 1825 über Saıler sehr treffend geschrieben: Er hat mıt dem
Geılst der eıt gCeruNgseN ın allen Formen, die ANSCHOMIMMEN, VOT dem Stolz des
Wıssens 1St nıcht zurückgetreten, sondern hat seınen Ansprüchen auf den Grund
gesehen; keıiner Idee 1St turchtsam ZUuUr Seıte ausgewiıchen, VO  — keiner öhe des
Forschens 1st bestürzt worden, ımmer 1Ur ıne Stutfe höher hat besonnen und
ruhig das Kreuz hinaufgetragen und, wenn auch bısweilen verkannt, ın FEinftalt un
Liebe WwW1€e die Geıister, die Herzen ıhm bezwungen“ . Nur leise, aber iımmerhiın
unüberhörbar klingt 1n diesen Worten d} dafß Saıler auf rund seıner Wıirksamkeıt
Feindschaft nıcht CTS art blieb; Feindschaft AUS unterschiedlicher Motivatıon. Um

deutlicher jedoch ebt (sOörres iın diesem Zusammenhang die Bedeutung der VO
Saıiler schwierigsten Bedingungen SCZOSCNCN „Schule VO  - Priestern“ hervor,
dıe, 1Ns ırıert VO seınem weltottenen theologischen Denken, mehr noch ertüllt VO'

Beıispıe seıner auteren priesterlichen Persönlichkeıt, als Ptarrer 1ın Stadt und Land,
als Jugenderzieher, als Lehrer der Theologıe, als Generalvikare und Bischöte nach

10 nıcht NUur entscheidend außeren und ınnerenden „Tagen der Zertrümmerung
Wiederautbau der Kırche zumal 1M Königreich Bayern und 1mM Panzen süd-
deutschen Sprachraum miıtgewirkt, sondern 1n erheblichem Ma{fiß auch eiıner all-
mählıchen Harmonisierung des gestorten Verhältnisses VO Kırche und Staat oder
doch eiınem erträglichen Ausgleıch ın diesem Verhältnis beigetragen haben In
Bayern richt INan VO  - der „Ara Saijleriana“.

Als iın in den dreißiger Jahren die vierzigbändige Ausgabe VO Saılers
„sämmtlıchen Werken“ 1mM Sınne eines theologischen Vermächtnisses erschien,
ne1gte sıch diese Ara bereıits dem Ende FEıne andere theologische Rıichtung brach
sıch Bahn, deren Vorkäm ter und Hauptvertreter, entschlossen dıe unterbrochene
jesuıtische Tradıtion Ww1e€e aufnehmend, sıch einer geistigen Auseinandersetzung
mıiıt der eıt oder gar einem Dıialog mi1ıt ıhr etrikt verweıgerten, weıl s1e darın 1Ur

Gefährdung des VO  — iıhnen sehr CNS verstandenen theologischen Erbes der
Vergangenheıt sahen . Diese Rıchtung, die sıch als „alleın kırchlich“, „alleın wahr-
haft katholisch“, somıt als „alleın gültig“ ebärdete, beherrschte, begünstigt durch
dıe iınnerkirchliche Entwicklung 1M tortsc reitenden 19. Jahrhundert, alsbald weIlt-
hın das Feld Wer sıch 1n S1e nıcht einfügte oder WwI1e Saıler mit seınem Werk nıcht
einfügen lıefß, wurde rücksichtslos bekämpftt, mıiıt der Folge eiıner ganzecnh Ser1e kırch-
lıcher Mafsre elungen VO „nıcht kontormen“ Theologen und Phiılosophen und der
Indizierung FUr Werke, auch noch posthum *. ‚War gelang angestrengter

Georg Friemel, Johann Michael Saıler un! das Problem der Konfession, Leıipzıg 19772 Erfurter
theologische Studien RX ders., Johann Michael Saıler und die getrennten Chrıisten, In:
Schwaiger/Maı, Saıiler 1—-349

U Zıt In: Schiel, Sailer 1) 318
10 So lautet der Titel eınes Abschnuitts 1im sechsten Bändchen der VO Saıler herausgegebenen

„Brietfe 4aUusS allen ahrhunderten der christlichen Zeitrechnung“. Briete 4AUS allen Jahrhunderten
der christlichen Zeitrechnung. Gewählt, übersetzt un:! ZUr Belehrung und Erbauung seıner
Miıtchristen herausgegeben VO Johann Michael Saıler 1 München OQ=1 8O4

„Dıie Tage der Zertrümmerung.}802 An Theophıl, den Jüngsten.“ 1 299—318
Manfred Weıtlauff, Kırche un! Theologıe ın der erstien Hältte des 19. Jahrhunderts, In:

Münchener Theologische Zeitschrift 30 (1988), 155—1 8 ’ ers (H&), Katholische Kırche und
Theologıe ın der ersten Hältte des 19. Jahrhunderts, Stuttgart-Berlin-Köln 1990 (Zeitschrift für
Kırchengeschichte 101, Heftt 2-3)

Es se1l 1Ur erinnert dıe Zensurierung des lıterarıschen Werkes des Bonner
Theologen Georg Hermes (1775—1831) 1ın den Jahren 835/36 (posthum) und des Wıener
Theologen Anton Günther (1783-1 863) 1mM Jahr 185/7, dıe Zensurierung nNton10 Rosmuinıs
(1797-1855) 1ın den Jahren 848/49 un! 1887 (posthum), Jakob Frohschammers (1821-1 893)
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Bemühungen nıcht, Sailers lıterarısches Lebenswerk posthum auf den Index brın-
S  Zzens  ’  . ohl aber gelang CD Saıilers Gedächtnis verdunkeln und se1ın Werk LOL-
zuschweigen. Er tiel der Vergessenheit anheıim. Als Philipp Funk 1925 seın der Ara
Saijleriana der bayerischen Landesuniversität Ingolstadt-Landshut gewıdmetes
(heute noch lesenswertes) Werk „Von der Aufklärun Zur Romantık“ vorlegte *,
schrieb nachdenklich 1m Vorwort: „Unser Geschlec 1st fast noch blındiüber der Bedeutung Saılers, der der geistige Führer, der relıg1öse Meıster, Ja der
Heıilıge jener Zeıtenwende WAar und der heute noch Wegweıser se1ın könnte«1
Phılıpp Funk WAar eiıner der wenıgen Wiederentdecker Saılers nach dem „Modernıis-
mus“-Streıt und dem Ersten Weltkrieg. ber noch, als Hubert Schiel ın den Jahren
j die zweıbändıge wertvolle Quellensammlung „Johann Michael Saıler,
Leben und Briete“ heraus ab und Sailer für seıne eıit als den „Erwecker eınes relı-
z1ösen Katholizısmus echthin“ charakterisierte, „weıt über Süddeutschland, Ja6E 1:  nüber die deutschen Landesgrenzen hınaus Y steckte die Saıler-Forschung (trotz
einer Flut VO  - Saıler-Literatur) ımmer noch 1ın den Anfängen. Und Schiels VelI-
dienstliches Werk fand ottensichtlich keinen großen Anklang; der unverkaufte Auf-
lagenrest wurde VO Verlag Ende der sıebziger Jahre schließlich eingestampfift.
war rückte 1M Zuge des Zweıten Vatiıkanums Saıiler WwWI1e manche andere ıhrer
eıt verkannte, dann VErTSCSSCHNC katholische Theologen VOT allem des 19. Jahrhun-
derts wıeder 1ın den Blickpunkt theologischen Interesses !” In der Folge erschıen
über ıh: und se1ın Werk ıne Reihe ZUuU Teıl höchst autschlufreicher Unter-
suchungen, 1n denen seıne geistliche Groöße und seıne Bedeutung für seıne mıiıt
ıhren Umbrüchen UuUNseITCIMN Jahrhundert merkwürdig nahe eıt leuchtend her-
VOorireien. Sıe zeıgen 1mM übrıgen, ın welch weıtem geistigen Horıizont sıch Saijlers
theologisches Denken bewegte und ın welch hohem alßße ıhm die abe der Unter-
scheidung eıgen Wäal. Ww1e seıne schon erwähnte Neukonzeption der Moral-
theologie, Banz auf bıblischem Fundament, 1n jJahrzehntelanger zäher kritischer
Auseinandersetzung iınsbesondere mıt Immanuel Kant (dessen Namen CI, aus
Gründen der Tarnung, treilıch kaum einmal nennt) erarbeitete ® und dabe; auch

1m Jahr 1862, Franz Brentanos (1838—-1917) 1m Jahr 1874 und Herman Schells (1850—-1906) 1mM
Jahr 1898 SOWIl1e dıe „Modernisten“-Verfolgung Begınn unNnseres Jahrhunderts. Her-
11111l Schwedt, Das römische Urteil ber Georg Hermes (1775—-1831). FEın Beıtrag Zur
Geschichte der Inquıisıtion 1M 19. Jahrhundert, Rom-Freıiburg-Wıen 1980 (Römische Quartal-
chrift. Supplementheft); ders., Zur Verurteilung der Werke Anton Günthers (1857) und
seıner chüler, 1n Weıtlauff, Kırche, 301—343; Raımund Lachner, Frohschammer 1821-

Leben und Werk, St. Ottilien 1990 (Studıen ZUr Theologie und Geschichte 5 > Mantred
Weıtlauff, „Modernismus“ als Forschungsproblem. Eın Bericht, 1N: Zeitschritt für Kıirchen-
geschichte (1982) 312-344; ers „Modernismus lıtterarıus.“ Der „Katholische Lıteratur-
streıit“, dıe Zeitschrift „Hochland“ und die Enzyklıka „Pascendı dominıiıcı greg1s“” Pıus VO

September 1907, iIn: Beiträge ZUr!r altbayerischen Kirchengeschichte 37 (1988) 971
13 Schwaiger, Kırchenvater 97 f) (Itto Weıiß, Dıie Redemptoristen 1n Bayern (1790-1 909) Eın

Beıtrag Zur Geschichte des Ultramontanismus, St. Ottilıen 1983 (Münchener Theologische
Studien. Hıstor. Abt. 22 229—-969; Hubert Wolt, Der Fall Saıler VOL der Inquıisıtion. FEıne
posthume Anklageschrift den Theologen und Biıschot AUS dem Jahre 1873, In: Weıtlauff,
Kırche 344—3 70

14 Philıpp Funk, Von der Aufklärung Zur Romantık. Studien ZU!r Vorgeschichte der Mun-
chener Romantık, München 1925

15 Funk, Aufklärung
Schiel, Saıiler 1) ıx

17 Sıehe dıe 1n Anm ausgeführte Literatur über Saıler.
18 Fischer, Saıuler; Jendrosch, Lehre
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1in Methode und Form dıe überkommene Darstellungsweise der Schultheologie
überwand; w1€e CI, durch das Organısmus-Denken der Romantık, seınen
Kirchenbegriff entwickelte, ındem die beiden Seıten der Kırche, hre sıchtbare,
menschliche Gestalt die „humana admıiniıstratio“ und hre unsıchtbare, über-
natürliche Innenseıte die „divına institutio“ eıner lebendigen, organıschen
Finheit verband und S 1n Durchbrechung des dürren Jurıdıschen Kirchenbegriffs
der nachtridentinıschen Kontroverstheologie, den Weg frei machte tür ıne Wıe-
derentdeckung des mystischen Kirchenbegriffs; wı1ıe endlich den triıdentinıschen
Traditionsbegriff vertiefte ZUr!r Auffassung der „lebendigen Überlieferung“ als eınes
das I1 Kırchentum tragenden und immertort befruchtenden Prinzıps, verstanden
nıcht NUur als Bewahrung un Weıtergabe des „depositum fidei“, sondern als
Fortpflanzung des relig1ösen Lebens überhaupt in allen seiNeN Formen!?. Dıiese und
andere Neuansätze, beispielsweise ın Sailers Verständnıis VO Priestertum und
Seelsorge, VO  3 relıg1ös durchformter Erziehung und Bıldung, deren Ziel für ıhn
dıe Entfaltung der freien, selbständigen Persönlichkeit Ist oder 1ın seiınem Be-
mühen, den Menschen seiner eıt Geilst und 1nnn der Lıiturgie wıeder erschlie-
ßen, haben, WEEINNn auch ın der Hauptsache unterschwellig, weıtergewirkt und sıch
als zukunftsträchtig erwıesen. Und viele seiıner Anlıegen haben durch das Zweıte
Vatikanum hre Bestätigung erfahren, allerdings nıcht 1ın ewußtem Rückgriff auf
ıh Von eıner wirklichen Rezeption Saıilers kann bıs heute kaum die Rede se1n,
der 1n ıhrer Art emerkenswerten Würdigung (um nıcht SagcCNnN; Rehabilitation)
se1iner Persönlichkeit und seıines Werkes durch Johannes Paul I1 AUsS Anlafß des
150 Todestages aılers 1m Jahr 1982 Mıt Recht schrieb der apst damals laute
das Urteil über Saıiler „Erfolgreicher Urheber der katholischen Erneuerung 1n SEe1-
I1C Vaterland, scharfsinnıger Vertechter der rechten Lehre, schliefßlich geradezu
Vorbote der NeUeren ökumenischen ewegung 21

Wıe aktuell und bedenkenswert Sailer tatsächlich geblieben 1St;, INas seın Priester-
bıld veranschaulichen: nämlich seıne Auffassung VO priesterlıchem Auftrag und
Dıienst un! se1ın darauf gründender Ans ruch priesterliche Biıldung und Lebens-
führung. Freılıch, ausführlich sıch Sal iın seinem Werk gerade MIt dieser (damals
Ww1ıe heute brennenden) rage immer VO  - beschäftigt, ın seınen 1n füntf Auf-

« 2lagen erschienenen dreibändıgen „Vorlesungen 4aus der Pastoraltheologie > in sSe1-
$  — zweıbändıgen „Neuen Beytragen ZUr Bıldung des Geıistlichen SOWI1e ın vielen
anderen Büchern un! Gelegenheıitsschriften denn 1mM Grunde kreist seın

stbil-Werk vorzüglıch das Problem zeıtgerechter Priestererziehung und -sel
dung sehr 1Sst alles, W as darüber schreıbt, iın der Hauptsache Reflex seiıner

Meıer, Kirche; Joseph Rupert Geiselmann, Von lebendiger Religiosität ZU Leben der
Kırche. Johann Miıchael Saılers Verständnis der Kırche geistesgeschichtlich gedeutet, Stuttgart
19572

20 Johann Michael Saıler, Ueber Erziehung für Erzieher der Pädagogik 1—2, München 1807
6—7) Johann Hofmeier, Der relıgiıonspädagogische Ansatz ın der Erziehungslehre Jo-

ann Michael Sailers, In: Schwaiger/Maı, Sailer 305—3272
Papst Johannes Paul IL den Apostolischen Administrator des Bıstums Regensburg,

ıschof Dr. Rudolt Graber, Vatiıkan, Aprıl 1982, 1N: Johann Michael Saıler 1=1832 Be1i-
LTa einer Dokumentation der Feier des 150. Todestages 1m Bıstum Regensburg, Furth/
Landshut 1983,

272 Vorlesungen A4uUus der Pastoraltheologie. Auf Befehl Churft. Durchlaucht Irıer als
Fürstbischofts Augsburg herausgegeben VO Johann Michael Sailer 1—3, München 1788—
1789, 4820—1821

z Johann Miıchael Saıler, Neue Beytrage ZuUur Bildung des Geıistlichen 1—2, München 1 809—
1811, “1819 I
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ganz persönlıchen, NNeTenN Biographie und SC1ILHCTI Erfahrung mit Priestern, die auftf JC
ıhre individuelle Weıse SC1IHNCT zutieftst bıblisch OrıentLierten Idealvorstellung nahe-
kamen“*. Saıler Wal C1inN emMNeENT „praktischer“ Theologe. Beı1 all sCc1INer Gelehrtheıt,
CLE profunden Kenntnıis der Heılıgen Schrift, der Kirchenväter der theologischen
Tradıtion, der Philosophie und der Lıiıteratur SC1II1CT Zeıt, schöpfte zugleich AauUus

reichen Fundus Lebenserfahrung und persönlicher Spirıtualıtät Und
beıide, gelehrtes Wıssen und lebendige Erfahrung, durchdrangen sıch gegense11Ug,
dafß W as Wort und Schritt als „‚Lehre vermıiıtteln suchte, „UFSPIuNs-
lıch“ und außerordentlich lebensnah WAar VO ıhm selber erprobt nıcht selten CI -
lıtten. Von daher 1ST SC1M Werk VO SC1IMNCT außeren und NNeren Biographie nıcht
trennNen, und diese Biographie bietet auch die beste Interpretation SC111C5
Werkes. So legt sıch VO  - selber nahe, zunächst ı WEN1ISSICENS skizzenhaftem ber-
blick Saılers Lebensgang nachzuzeichnen. Denn ı sC1IHNECT ersönlichen Entwicklung,

der Art WI1IC SC111 Schicksal meılstierte und daran TCe1 LE, WI1EC als Priester und
Protessor der Theologıe akademisches Lehramt und umtassendem ınn verstan-

rößerendene indıyıiduelle — Seelsorge miteinander verband, WI1eC sıch
Kreıs ıhm gleichgestimmter Schüler und Freunde schuf und diesen Kreıs le enslangS}
pflegte, WIC CI, theologische Überzeu 15 gebot, aller Klarheit Posı-
L10N8N bezog, enthüllen sıch nıcht NUr eindrucksvolPder gEISLLS-geistliche Rang sC1INeEeTr
Persönlichkeit und dıe Kraft ıhrer Ausstrahlung, sondern auch schon das Priester-
bıld das für sıch selber verwirklichen trachtete und Schüler nıcht zuletzt
durch SC1MH ganz persönliches Zeugnis, lehrte

Sailers Lebenszeıt deckt sıch fast aufs Jahr Nau MI1L N} Goethes
och Gegensatz Goethe den als Protessor spater persönlıch kennen-
lernte eNTSLTaAMMLTL Saıler armlichen kleinbäuerlichen Verhältnissen 1751 Aresing,

ort altbayeriıschen Teıl des Bıstums Augsburg, geboren 1e ıhn der Vater
auft Drängen des Dortschullehrers un! Dorfkaplans 1762 kaum elfyährıg wıder-
strebend die kurfürstliche Residenzstadt München zıehen bıs 1770 das
Jesuıtengymnasıum besuchte Es Jahre bitterster Armut, denen der völlıg
Miıttellose VO Almosen wechselnder Freitische lebte, nacheinander Multter und
Vater durch den 'Iod verlor und auch VO seelischen Nöten nıcht verschont blieb
alt boten ıhm damals die noch ungebrochene relıg1öse Atmosphäre der Schule, das
Vorbild und diıe Zuneijgung sCINCT geistliıchen Lehrer un: dıe durch nıchts
bende Freude Studium der alten Sprachen und der lateinischen Klassıker

der Lektüre der autblühenden deutschen Nationallıteratur, MIi1tL der SC1NCT
Lehrer die begabten  C_Schüler jeweıls ı der Frühe VOT Unterrichtsbeginn — vorsich-
U1g ekannt machte“*Das Beispiel SC1HNCT Lehrer bewog Sailer 1770 Zu FEıntritt ı

24 Sıehe hierzu die lıterarıschen Denkmäler Sailers für CIN1SC sCciNer geistlichen Freunde An
Heggelıns Freunde EKın Denkmal des Verblichenen, München 1803 Wınkelhoter, der Mensch
und der Prediger Fın Andenken für Freunde, München 1808 Aus Fenebergs Leben,
München 1814 Joseph Anton Sambuga WIC WAar Parteylosen ennern nacherzählt Mün-
chen 1816 Biographien und interessante Züge A4UsS dem Leben und Charakter verdienstvoller
katholischer Seelsorger 1—3 (srätz 1819 Eriınnerungen arl chlund Pfarrer Markt-
offingen Rıese. EFın Beytrag ZUuUr Bıldung der Geıistlich-Geıistlichen, München 1819 Johann
Peter Roider’ Bıldung, Charakter un! Leben, München 1821 21 und 3209

? FEs andelte sıch den Aaus der Schweiz gebürtigen Joseph Zimmermann 5 ] —
„der Zuhörer MIL den ernstiten Gesängen VO Klopstocks Messıiade, die damals

erschıenen sınd vertraut machte Er 1ST C5S, dem Saıiler dıe Erstlinge SC1NECT Bildung und wohl
uch den treundlichen 1nnn für Helvetıa und ıhre Bewohner, der sıch nachmals ganz besonders
beı iıhm entwickelte, verdankt Sailer seceiner Selbstdarstellung Schiel Saıiler 124 Zum
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dıe Gesellschaft Jesu. In Landsberg Lech durchliet die harte aszetische Schule
des zweıjährıgen Novızıats, sıch 1ın „den Geilst des Gebetes und der Selbstverleug-
nung“ einübend“®. Anschließend bezog auf Weıisung seıner Oberen das Jesuiten-
kolleg Ingolstadt, der dortigen bayerischen Landesuniversität das Studium
der Philosophie aufzunehmen, das 1774 mi1t dem Doktorgrad abschlofß *. och
1mM Jahr UVo W ar dıe Gesellschaft Jesu (aus den bekannten Gründen) VO apst
aufgehoben worden. Saıler, nunmehr kurfürstlich-bayerischer Alumnus, seLizZzie
seıne Studıen unverändert fort, empfin 1775 1m Augsburger LDom die Priester-
weihe“, kehrte aber wıeder nach Ingo stadt zurück, zıiemlich rasch ZU

„Öffentlichen Repetitor der Philosophie und Theolo 1e autrückte (1777) und —-
mıttelbar VOL seiner Promotion ZUuU Doktor der Theo ogle, noch nıcht drei(ßi jährıg,
ZU zweıten Protessor der Dogmatık ernannt wurde (1780), neben
seiınem theologischen Lehrer, dem streitbaren Exjesuıuten Benedikt Stattler“?. Saıiler
WAar also och 1ın der Ordnung der spaten Jesuitenschule herangebildet WOT-

den, die freilich bereıits ın steigendem aße VO:  - der Auseinandersetzung mıiıt der
Aufklärung, auch VO deren FEinflüssen SC ragt W3  = Der sıch darın abzeichnende

ersönliıchen Schicksal: Alsgeistige Umbruch wurde ıhm aber alsbal auch Zu

„Exjesulit“ und Schüler Stattlers wurde ın die dama der Uniiversıutät heftig
tobenden Rıchtungs- und Parteikämpfe hiıneingezogen und 1mM Zuge der kurfürstlich
verfügten Umbesetzung des Lehrkörpers der Universıität 1im Dezember 1781 mıiıt den
übrıgen Exjesuıiten aus Ersparnisgründen w1e die offizielle ersion autete VO'  —
seıner Protessur entlassen, erade eın Jahr, nachdem s1e angetreten hatte.

In diıeser hoffnungslos einenden Sıtuation fand Saıiler ın Sebastıian Wıinkelhoter
(1743-1806) ıne grofße Stütze. Winkelhofter, Exjesuit und Prediger be1ı St Michael
ın München ıne jener Priesterpersönlichkeıiten, denen Saıler nachmals voll Ver-
ehrung un! Dankbarkeit eın lıterarısches Denkmal setizte 30 teılte mıiıt dem buch-
stäblich auf der Straße Stehenden nıcht 1Ur seıne kleine Wohnung, seiınen Tıisch und
nıcht selten seıne Geldbörse, sondern erkannte auch Saıilers relıg1öses Genıie, Ja
weckte ın ıhm TST recht eigentlıch. Er Waltr nämlıch, der Sailer damals den
Entschlufß abran eın dem Geıist der Heılıgen Schrift entsprechendes Gebet- un:
Betrachtungsbuc verfassen, und ıh: damıt eiınem Werk inspırıerte, dem
sıch Sailers praktisch-theologische, pastorale Begabung kraftvoll enttalten be-
SaMn, Das „Vollständige ese- und Betbuch Zzu Gebrauche der Katholiken“, die

Folgenden sıehe: Schiel, Saıler 1—2; Schwaiger, Kırchenvater, Schwaiger/Maı, Saıler; Weıitlauff,
Saıler.

26 chıel, Saıiler { 133
27 Das Thema seıner (20 Seıiten 1mM Druck umfassenden) philosophischen Dissertation laute-
Wıe I1l eiınen Weyer VO: seiınem Geröhre ohne Ableitung des Wassers reinıgen kann? Eın

oekonomischer Versuch, nach den Gründen der Naturlehre, w1ıe s1e erkläret Matthias Gab-
ler, der Gottesgelehrtheıit Doctor und öffentlicher Lehrer der theoretischen un:! Experı1-
mental Physık auf der Hohen Schule Ingolstadt, Ingolstadt 1774 (Schiel, Sailer 2’ 641)
Andreas Kraus, Johann Miıchael Saıler als Naturforscher, in: Albert Portmann-Tinguely (Hg.),
Kırche, Staat und katholische Wıssenschaft ın der euzeıt. Festschrift für Heribert aab ZU

65 Geburtstag Maäarz 1988, Paderborn-München-Wien-Zürich 1988 (Quellen und For-
schungen A4aUus dem Gebiet der Geschichte, Neue Folge 12), 191—208 Dieser Beıtrag wurde 1n
die vorliegende Festschrift aufgenommen.28 Am September LD ach uUusweIls der Weihematrikel des Bıstums Augsburg, Band
A2=] 788 Schwaiger, Kırchenvater

29 Franz Scholz, Benedikt Stattler (1728-1 797), 1N: Heıinrich Fries/Georg Schwaiger (Hg.),
Katholische Theologen Deutschlands 1mM Jahrhundert 1—3, München 197/5, 1er 1, 11—34

Sıehe Anm
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schönste lıterarısche Frucht jener .für se1ın Erdreich“ (wıe rückblickend schrieb)„wohltätigen Brachjahre“ *, 783 1ın We1l stattlıchen Teılen erschienen “ Wıinkel-
hoter hatte auch für dıe Fınanzıerung des Druckes gesorgt” machte Saıilers Namen
bınnen kurzem weıt über Bayern und Deutschland hınaus bekannt, be] katholischen
und evangelıschen Christen: Zeichen dafür, welches Bedürtnis nach dem unertrag-ıch gewordenen Überschwang des Barocks und dem oft seichten Moralıisıeren der
Aufklärung eın Zzur Besinnung auf die wahren Quellen christlichen Glaubens und
Lebens anregendes Erbauungsbuch WAar. W)as Werk, ‚War VO den ExjesuıitenSt. Salvator ın Augsburg als eiınem ehemaligen Theologieprofessor unan eINESsSsSEN

rer undkritisiert”, tührte Saıiler über alle kontessionellen renzen hinweg Vere
Freunde Möglıicherweise empfahl das „Vollständige ese- und Betbuch“ Sailer
aber auch für ıne (offensichtlich sehr kurzfristige) Auftragsarbeit, deren Erfüllungıne überraschende Wende ın seiınem Leben Zur Folge haben sollte Saıiler wurde
gebeten, für den Trıerer Kurfürsten und Au sburger Fürstbischof Clemens Wen-
zeslaus VO  - achsen eın Pastoralschreiben Klerus des Bıstums Augsbur über
Lebenstorm und Pflichten des Priesters als Seelsorgers entwerten. In l1esem
Hirtenbrief datiert auf den 1. November 1783 ohl dem wertvollsten AaINL-
lıchen Dokument einer katholischen Aufklärung und ıhres Reformwillens *, zumal
hinsıichtlich seıner christologischen Konzeption, scheinen bereits deutlich die
Konturen des Priesterbi des auf, WwI1e Saıler nachmals ımmer klarer und eindring-lıcher ausgestaltete. Es 1st das Ideal des 1ın den Tieten seıiner Person unerschütterlich
überzeugten, ın seiınem untadeligen Lebenswandel Glaube und Liebe sıchtbar und
tühlbar machenden „Verkündıigers des göttlichen Wortes“ ” Der Lohn, der Saıler
zute1l wurde, War 1784 seıne Ernennung Zzu Protessor der Ethik und Pastoral-
theologie der fürstbischöflich-augsburgischen Uniuversıität Dillingen”®.Sailers Berufung die Dıllınger ohe Schule, bıs VOT kurzem ıne reine Jesuluten-universität ””, stand 1n NS! Zusammenhang miıt der VO Clemens enzeslaus dort

31 Saıiler ın seıner Selbstdarstellung. Schiel, Saıler 1!
Vollständiges Lese- und Betbuch ZU Gebrauch der Katholiken. Herausgegeben VO

Johann Miıchael Saıler, Churpfalzbaierischer wiıirk! geistlicher Rath, und ehemal. ordent-
licher Lehrer der Dogmatik der Universıutät Ingolstadt 1-11, München und Ingolstadt
1783 j33 Schıiel, Saıler i

34 Schiel, Saıiler Y
35 Clementis Wenceslaı Episcopi Augustanı Epistola Pastoralıs ad Clerum CUratum

Di0cesıs Augustanae peracta Visıtatione generalı ata. Datum Ehrenbreitstein dıe No-
vembrıs An 1783 (abgedruckt 1N: 40 I-LXIV) Eıne deutsche Übersetzung erschien
1/84 ın Augsburg.

Dıie bedeutendsten Hırtenbriete der Aufklärungszeit, allerdings hne das AugsburgerPastoralschreiben Clemens Wenzeslaus’ VO 1783, siehe in: Peter Hersche (Hg.), Der aufge-klärte Reformkatholizismus ın Osterreıch, Bern 1976 (Quellen ZUur TNCUCTECN Geschichte 33)
Ders., Der Spätjansen1smus 1n Österreich, Wıen 1977 (Veröffentlichungen der Kommissıon für
Geschichte Österreichs

37 oachım Seıler, Saılers Hırtenbriet tür den Augsburger Fürstbischot Clemens Wenzeslaus
VO Sachsen (1783), In: Schwaiger/Maı, Sailer 208—-277

38 Ernennungsdekret, Juli 1784 Schiel, Saıler 17
Thomas Specht, Geschichte der ehemaligen Universıität Dıllingen (1549-1804) und der

mıit ıhr verbundenen Lehr- und Erziehungsanstalten, Freiburg Br. 19072 [unveränd. Nach-
druck Aalen Laetitıa Doehm, „Usus Dılingae“ Modell der Argernis? Eıne Besinnungauf die Bedeutung der ehemalıgen Universıutät Dıiıllıngen als Glückwunsch Zzu ersten Jubiläum
der Uniiversıutät Augsburg, 1N: Pankraz Fried (Hg.), Probleme der Integration Ostschwabens 1n
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eingeleıteten Retorm des Lehrkörpers und des Studiums nach Madisgabe der Bıl-
dungsanforderungen der Aufklärung, denen sıch auch andere katholische Uniıuvyer-
sıtäten öffneten. Saıler hat die truchtbaren nregungen, dıe der Jesuitenschule
seıner Jugend und dann besonders seinem Lehrer Benedikt Stattler verdankte die
Fähigkeıt sStreng logıschem Denken und exakt methodischem Arbeıiten nıe
verleugnet. Aber 1st ıhm auch früh die Erkenntnis zugewachsen, da{ß® christlicher
Glaube nıcht auf apologetischen, der Ratıo ENISsprunNgenNen Satzen vielfach zweıtel-
haftter Überzeugungskraft gegründet sel, sondern auf der Offenbarung (sottes 1ın
Christus, dokumentiert ın den Büchern der Heılıgen Schrift, lebendig überlietert
und ewahrt ın der jJahrhundertelangen Verkündigung der Kirche und deren sakra-
mentalem Leben, überzeugend ertahrbar 1ın der „Gottseligkeit“ christlichen Lebens,
terner, da{fß dıe Auseinandersetzung mıt den geistigen Bewegungen der eıt auch dıe
redliche Bereitschaft VvOorausseTtZe, „Goldkörner der Weisheit“ sehen und aufzu-
greifen, ımmer s1e tinden sejlen.

Jetzt 1ın Dıllıngen, ın eiınem völlıg Wiırkungskreis, konnte sıch Saıilers theo-
logische und geistig-spirıtuelle Eıgenart erstmals ehindert entfalten, und s1e eNt-
altete sıch mıiı1t solch zündender Kraft, dafß die fürst ischöfliche ohe Schule kaum
Wwe1l Jahrzehnte VOT dem Untergan der geistlichen Staaten und ıhrer Bildungs-
einrichtungen nochmals törmlich lühte und Aaus allen Gegenden Deutschlands
un: der Schweiz Schüler anzog“”. Gewiß darf der Anteıl anderer Protfessoren, iNnSs-
besondere des Phiılosophen Jose Weber (1753-1 831) und des Dogmatikers Patrız
Benedikt Zimmer (1752-1 820 > die beıde mıiıt Saıler CNSC Freundschaft schlossen
un! zusammenwirkten, der Hebun des Ansehens der Uniıuversıität nıcht gering
geachtet werden; aber Sailer WAar doch 1e eigentliche Seele und der Magnet des gan-
Z  - Lehrbetriebs. Christoph VO  — Schmid (1768—-1854), eıiner der ersten Dıillınger
Saıler-Schüler, hat als alter Mannn 1ın seinen „Erinnerungen“ die Atmo häre jener
Jahre eindrücklich und vielleicht auch eın wen1ı verklärend geschilTr“ uch
gnaz Heıinrich VO' Wessenberg (1774-1860), Konstanzer Generalvıkar des
Fürstprımas Karl Theodor VO Dalberg, betrachtete als eiınen Glückstfall, als Jun-
CI Student (zusammen mıt seinem Bruder Aloys) dıe für damalıge Verhältnisse
bemerkenswerte gelst1ig offene Atmos häre der Dıiıllınger Universıität, diıe mi1t-
reißende wiıssenschaftliche Strebsamkeit Protessoren, erlebt und VOT allem Saıiler
kennengelernt haben, der ıhm entscheidende Impulse für seın BaAaNZCS Leben VOCI -

den bayerıschen Staat. Bayern und Wırttelsbach 1n Ostschwaben, 5Sıgmarıngen 1982 (Augs-
burger Beıhette ZUT Landesgeschichte Bayerisch-Schwabens 2), 245—-268; Andreas Kraus, Dıie
Bedeutung der Universıutät Dıllıngen für die Geistesgeschichte der Neuzeıt, In: Jahrbuch des
Hıstorischen ereıns Dıllıngen (1990) 13—37; Manfred Weıtlauff, Dıie Gründung der Gesell-
schaft Jesu un! iıhre Anfänge ın Süddeutschland Ebd (1992) 1566

40 S0 lautet der Tıtel eiıner chriftt
nd 1n ZWEYVY Abtheilungen“, Girätz 1819ohann  J  A  WE ME Mıchael Saılers Goldkörner der Weisheit un!

Tuß€chiel, Saıiler Y 76—252; Schwaiger, Kırchenvater 32—43
47 ermann Trefzger, Der philosophische Entwicklungsgang VO: Josef Weber. Eın Beıtrag

ZUuU Geschichte der katholischen Romantık, Freiburg Br. 1933; Philipp Schäter, Phılosophie
und Theologıe 1mM Übergang VO der Aufklärung Zur Romantık dargestellt Patrız Bene-
dıkt Ziımmer, Göttingen 1971 (Studien ZUur Theologie und Geistesgeschichte des Neunzehn-
ten Jahrhunderts 3); ers. Kırche und Vernunftft. Die Kırche ın der katholischen Theologie
der Aufklärungszeit, München 1974 (Münchener Theologische Studien. 11 System. ):
ders., Patrız Benedikt Zıiımmer (1725—1820), 1: Fries/Schwaiger, Katholische Theologie I
Al

43 Chrıstoph VO: Schmid, Der hochselige Biıschot Johann Miıchael Saıler, Augsburg 1853
(Ders., Erınnerungen aus meınem Leben (Auszüge In: Schiel, Saıiler 1)
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mittelte“**. Er blieb mıiıt Saıler lebenslang ın Freundschaft verbunden, und Wessen-
bergs retormerisches Wırken 1mM Bıstum Konstanz Orlentierte sıch 1ın der Hauptsache

Saılers pastoraltheologischen Perspektiven: WAar 1m Grunde Umsetzung der
Bıbel und Kirchenvätern ausgerichteten Lehre Saılers 1n die seelsorgerliche Praxıs 4.

Sailer hielt seıne Vorlesungen, das überkommene barock-scholastische Formel-
abstreifend, ın deutscher Sprache, und Franz Xaver Kraus urteılt (1897) tref-

tend „Erst miıt Saıler, dem unvergefslichen und schmachvall behandelten, kam tür
diıe katholische Theologıe die Zeıt, INa  -} 1n eiınem gebildeten Deutsch über theo-
logische Dınge sprach und schrieb“ 4 Sailer beschritt aber zugleıich auch 1Cue Wege
des Unterrichts, ındem autf Spazıergängen oder auf seiner Stube mıt interessierten
Jungen Leuten 1m kleinen Zirkel das wıssenschaftlıche, lıterarısche und geistliche
Gespräch pflegte, S1€e „praktischem“ Schrittstudium und Meditation anregtie un
miı1t Büchern AUS seiıner persönlichen Bibliothek bediente überhaupt seıne Tuür
jedem offenhielt, der seiınen Rat suchte oder tinanzıeller Hılte bedürftig W ar. Und
WCT ımmer ın Gewissensfragen sıch ıhn wandte, dem stand als diskreter Seelen-
führer eltend Seıte. Denn die Seelsorge hatte tfür iıhn entschieden den Priımat, S1e

sarbeıt.W ar SOZUSagCMH das Maiß seıner Bıldun
Saıiler blieb neben SC1IMHCIIN theologisc Lehramt lebenslang in der Seelsorge tätıg,als geschätzter Prediger und Beıichtvater, ın der unmıttelbaren Begegnung mıiıt Men-

schen aller Schichten der Gesellschaft, iın seiıner aus edehnten Korrespondenz un
durchgehend ın seinem lıterarıschen Schaften. Un viele seıner Schüler, die ıhm
ıhr „lebendiges Chrıistentum“ verdankten und die VO ıhm fangenen Impulse
als Seelsorger Zur Wırkung brachten, wurden seıne Freunde. Nıc weni1ge, darunter
ıne I1 Reihe Schweizer Studenten, denen sıch besonders verbunden fühlte,

lgnaz Heıinrich VO Wessenberg. Autobiographische Aufzeichnungen. Herausgegeben VO

Kurt Aland, Freiburg-Basel-Wien, 1968 (Ignaz Heıinrich VO Wessenberg. Unveröftentlichte
Manuskrıipte und Briete 1/1), 178 f’ Schiel, Saıler 1 188 Mantred Weıtlauff, Zwischen Katho-
ıscher Aufklärung und kiırchlicher Restauratıon. Ignaz Heıinric VO Wessenberg (1774-1 860),
der letzte Generalvikar und erweser des Bıstums Konstanz, 1N Rottenburger ahrbuc. für
Kırchengeschichte 111—132, 1er 115

Man raucht [1UT Wessenbergs „Mittheilungen ber dıe Verwaltung der Seelsorge ach
dem Geiste Jesu und seıner Kırche“ (2 Bände, Augsburg und darın VOT allem auch seıne
„Anreden die Kandıdaten des geistlichen Berufs VOT ıhrer Ausweihung“ 1M Band mıit
den pastoraltheologischen Schritten Saılers vergleichen und [11all wırd unschwer teststellen, w1ıe
sehr Wessenberg VO' Sailers Theologıe gepragt W al. Franz Xaver Bıschoft, Das nde des
Bıstums Konstanz. Hochstitt und Bıstum Konstanz 1mM Spannungsteld VO Siäkularisation un!
Suppression (  j 7 ’ Stuttgart-Berlin-Köln 1989 (Münchener Kirchenhistorische
Studien 1); Manfred Weıtlauff, lgnaz Heıinrich VO Wessenbergs Bemühungen eıne zeıt-
gemäße Priesterbildung. Autfgezeigt seıner Korrespondenz mMıiıt dem Luzerner Stadtpfarrer
und Bischöflichen Kommissar aus Müller, 1n Ders ar] Hausberger (Hg.), Papsttum
und Kıirchenretorm. Hıstorische Beıträge. Festschriuft für Georg Schwaiger Zu Geburts-
Lapg, St Ottilien 1990, 585-—651; Mantred Weıtlauff, Kırche und Staat 1m Kanton Luzern. Das
SOgeNannte Wessenberg-Konkordat VO 19 Februar 1806, 1N; Ders., Katholische Kırche, 153—
196; Ignaz Heıinrich Reichstreiherr VO  - Wessenberg, Brietwechsel mı1t dem Luzerner Stadt-
pfarrer und Bischöflichen Kommissar Thaddäus Müller 1n den Jahren 1801 bıs 1821 Bearbeıitet
VO Mantred Weitlauff 1n Zusammenarbeit mMiı1t Markus Rıes, Teıle, Basel 1994 (Quellen Zur
chweizer Geschichte. Neue Folge, {I1IL Abt. Briefe un! Denkwürdigkeiten I1}46 Franz Xaver Kraus, Kirchenpolitische Briete, Nr. XXV., 11 Christoph Weber (Hg.),
Liıberaler Katholizismus. Biographische und kırchenhistorische Essays VO Franz Xaver
Kraus, Tübingen 1983 (Bıbliothek des Deutschen Hiıstorischen Instituts 1n Rom 57% 214—-229,
1er
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begleıitete nach der Priesterweihe persönlich 1n ıhre Heımat und hıelt iıhnen dıe
Primizpredigt”. Saıler schenkte eben Vertrauen und ITnNntietie Vertrauen. Für dıe Jun-
peCmn Menschen W ar diıes ıne gänzlıch NCUC, S1e befreiende Erfahrung, weiıl nämli;ch
dıe Art des Umgangs, den s1e mıt Saıiler erlebten, in schartem Kontrast stand der
damals immer noch vorherrschenden Art der Priesterbildung und der geistlichen
Erziehung: mıiıt ıhrem VO der klösterlichen, jesulıtischen „Diszıplın“ abgeleiteten
5System der ottenen un: geheimen UÜberwachun > des gewalttätigen Eındringens ın
dıe Seele eınes Jungen Menschen und der bewu demütıigenden Bufßübungen und
Straten. Und W Aas Sajler hier 1mM prıvaten Verkehr mıiıt seiınen Schülern praktızıerte,
das lehrte s1e theoretisch ın seiınen Vorlesungen, zumal ın seınen pastoraltheologı-
schen, die autf Clemens enzeslaus’ „Betehl“ 1ın den Jahren 788/89 publizierte”®.
Seine „Pastoraltheologie“ 1UT diese ecNNECN WAar gelebte Theorie, AUSSC-
richtet auf unmıiıttelbare praktische Umsetzung.

Sailer bezeichnete spater seıne Dillınger Jahre als die glücklichsten seınes Lebens 4'
och auch s1e nahmen eın tür ıhn bıtteres Ende In Dıllıngen standen sıch, w1ıe
anderwärts auch, Vertreter zweiıer theologischer Grundhaltungen gegenüber: die
ıne ruppe, die Streng Althergebrachten testhielt und ın jeder Anderung die
Eintflüsse „verderblicher Aufklärung“ Werke sah, ın ihrer Auffassung durch den
Ausbruch der Revolution 1n Frankreich nachdrücklich bestärkt: die andere ruppe,
die sıch notwendig gewordene Retormen emühte und fundierte Antworten auf
die Fragen und Anfragen der eıt Kırche un! Theologie suchte und Saıler bıl-
dete die geıistige Mıtte diıeser zeitaufgeschlossenen Gruppe Seine Art, sıch der phılo-
sophisch-weltanschaulichen Herausforderung der eıt stellen, geistesmächtig
und miıt schartem Blıck für die christlichem Offenbarungsstandpunkt widerstreıiten-
den Prinzıpien, aber ebenso Unterscheidung bemüht und dıe posıtıven Anstöße
SOI Sanı wägend, provozıerte Gegnerschaftt. Dıie UuCHI, ungewohnten We der Bıl-
dung un:! Erziıehung, die einschlug, und der unkonventionelle, person che Um:-
Bang mı1t den Studenten weckten Argwohn, seıne Belhliebtheit und se1ın erfolgreiches
Wırken 1ın Wort und Schritt bei nıcht wenıgen eıd und Mifßgunst. Am meısten
allerdings irrıtierte Saıiler durch die Zielstrebigkeit seiıner Anstrengungen, diıe IL
Dıllınger Akademıe mıiıt den „aufgeklärten“ Biıldungsidealen durchdrin
und das zersplıtterte geistliche Bıldungswesen des Bıstums Augsburg ın einheıtlıc
Gestalt ın Dıllın konzentrieren. Dıiıe Exjesuıiten VO St Salvator ın Au sburg,
unverändert jesulıtischen „Ratıo studıiıorum“ VO 1599 festhaltend, ıhr
Lyzeum gefährdet, der Regens des Priesterseminars ın Pfatfenhausen bangte den
Bestand sel1nes Hauses. Man verbündete sıch ZU Zuerst verdeckten, dann offenen
Kampf Saıiler und dessen Dıllın Gesinnungsfreunde. Dıie Vorwürte beweg-
ten sıch 1mM üblıchen Rahmen: VO Ver reiıtung verderblicher oder zumindest gefähr-
liıcher Grundsätze, Untergrabung VO  - Sıtte, Diszıplin und Autorität bıs aut-
klärerischer Neuerungssucht und Geheimbündele!:. Daifß sıch be1 sämtlichen Vor-
würten Öswiull Verleumdung oder gröbliche Entstellung handelte, 1st heute
eindeutig erwiesen? Gleichwohl etizten sıch Sailers Gegner auf der BaANZCH Linıe

Fıne Reıihe dieser Primizpredigten sınd auch 1mM ruck erschienen. Sıehe diıe Saıler-
Bıblıographie In: Schiel, Saıiler

48 Saıler wıdmet den ersten Band seıiner „Vorlesungen Aaus der Pastoraltheologie“ dem „prak-
tischen Schritttorschen“ 16)

49 Sıehe beispielsweise In: „Aus Fenebergs Leben“ 3 9
Remigıus Stölzle, Johann Michael Saıler, seıne Mairegelung der Akademıe Dıllıngen

und seiıne Berufung ach Ingolstadt. FEın Beitrag ZUT!r Gelehrtengeschichte aUus dem Zeıtalter
der Aufklärung, Kempten-München 1910; Schiel, Saıler 1, 230-252; Schwaiger, Kırchenvater
40—43

265



durch Clemens Wenzeslaus, durch das unmıttelbare Erlebnis der Revolution ın se1-
Ne Erzstift Trıer verschreckt, höchstwahrscheinlich auch A4UusSs tinanziellen Gründen

Druck gesetzt”, verfügte zunächst ıne tindliche Reduzierung der O-raltheologischen Vorlesungen Saılers, 1mM Fach Et ık dıe Rückkehr ZUuUr alten Unter-
riıchtspraxıs, ZUuU Dozıiıeren ın lateinıscher Sprache, und das Verbot der abendlichen
„Privatkollegien“, schliefßlich Antan November 1794 Sailers (freilich für ıhn selber
ohl nıcht mehr überraschende) istlose Entlassung, ohne ıhm die Möglıch-keıt auch NUur eıner Anhörung gewährt haben, ohne Pensıon, iın ungnädıgsterForm  X

Dıiese Zzweıte Amtsenthebung WAar der vielleicht härteste Schlag 1mM Leben Saılers,
die schwerste Verwundung, die ıhm zugefügt wurde; und der Schatten mangeln-der Orthodoxie und Kırchlichkeit, der damals völlıg ungerechttfertigt auf ıhn fiel,
verfolgte ıhn 1M Grunde bıs se1ın Lebensende un über seınen Tod hınaus. Wıe-
der stand auf der Straße, W1€e eın Lakaı verstoßen. „Ich kann unmöglich mehr  c
schrieb eınen Freund . Und wiıeder fand Autftnahme bei Sebastıian Wınkel-
hoter, der ıhm über das erlittene Unrecht hinweghalt: „O Lieber! den Rock deiner
Orthodoxie können dır dıe Menschen ohl zerreıssen, aber s1e selber nıcht.durch. Clemens Wenzeslaus, durch das unmittelbare Erlebnis der Revolution in sei-  nem Erzstift Trier verschreckt, höchstwahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen  unter Druck gesetzt”', verfügte zunächst eine empfindliche Reduzierung der pasto-  raltheologischen Vorlesungen Sailers, im Fach Ethik die Rückkehr zur alten Unter-  richtspraxis, zum Dozieren in lateinischer Sprache, und das Verbot der abendlichen  „Privatkollegien“, schließlich Anfan  November 1794 Sailers (freilich für ihn selber  wohl nicht mehr überraschende)  f  istlose Entlassung, ohne ihm die Möglich-  keit auch nur einer Anhörung gewährt zu haben, ohne Pension, in ungnädigster  Form”.,  Diese zweite Amtsenthebung war der vielleicht härteste Schlag im Leben Sailers,  die schwerste Verwundung, die ihm zugefügt wurde; und der Schatten mangeln-  der Orthodoxie und Kirchlichkeit, der damals völlig ungerechtfertigt auf ihn fiel,  verfolgte ihn im Grunde bis an sein Lebensende und über seinen Tod hinaus. Wie-  der stand er auf der Straße, wie ein Lakai verstoßen. „Ich kann unmöglich mehr“,  schrieb er an einen Freund”. Und wieder fand er Aufnahme bei Sebastian Winkel-  hofer, der ihm über das erlittene Unrecht hinweghalf: „O Lieber! den Rock deiner  Orthodoxie können dir die Menschen wohl zerreissen, aber sie selber nicht. ... Steht  doch nur der öffentliche Mensch unter der Zensur der Menschen. Du weißt ja, und  du hast es mir selbst oft gesagt, jeder Mensch ist ein homo quadruplex, einer vor dem  Auge der Welt, der öffentliche; einer im Auge des Freundes, der geheime; einer im  Auge seines Bewußtseyns, der innere; einer im Auge Gottes, der ganz wahre: nur  den öffentlichen können sie auslegen, wie sie wollen, verurtheilen, verdammen.  Begnüge du dich damit, daß dein Freund, dein Gewissen und dein Gott dich nicht  verdammen. Die drey verketzern dich nicht: das merk du dir, und das sey dir genug.  ‚“* Wie tief diese unehrenhafte, skandalöse Entlassung Sailer verletzt hatte, deu-  ten seine Worte an: „Im Jahre 1794 nach dem 4. November mochte ich in keinem  Buche mehr lesen als etwa in der Nachfolgung Christi oder in Johannes’ Briefen“ ®.  Noch in Dillingen hatte er, wiederum durch Winkelhofer angeregt, „Das Buch von  der Nachfolgung Christi“ des Thomas von Kempen „für nachdenkende Christen“  übersetzt und, versehen mit einer sehr persönlich gehaltenen Einführung, in Druck  gegeben*. Daß das Erscheinen dieser Ü ersetzung, die wie das „Lese- und Betbuch“  großen Anklan  fand und bis in unser Jahrhundert herein viele Auflagen erlebte  (zuletzt 1984)”, zusammenfiel mit Sailers Dillinger Entlassung, ist immerhin ein  merkwürdiger Umstand.  Doch Sailer, ein starker und im Glauben gefestigter Charakter, mit 43 Jahren  damals in der Mitte seines Lebens stehend, ließ sich durch das erlittene Unrecht und  5 Schmid, Sailer 155-174; Schiel, Sailer 1, 230-235.  © Schiel, Sailer 1, 230-252 (Entlassungsdekret, Augsburg 28. Oktober 1794. Hier 236 f).  ® Adolf Layer, Sailer und Contamin. Mit unveröffentlichten Briefen Johann Michael Sailers,  ahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 1 (1967) 35-58, hier 55.  in:J  Johann Michael Sailer, Winkelhofer, Der Mensch und der Prediger. Ein Andenken für  seine Freunde, München 1808, 99 f (WW 21, 239 f); Schiel, Sailer 1, 255.  ® So in einem Brief an Eleonore Auguste von Stolberg-Wernigerode vom Februar 1808. Zit.  in: Stölzle, Sailer 132.  ° Das Buch von der Nachfolgung Christi. Neu übersetzt und mit einer Einleitung und kur-  zen Anmerkungen für nachdenkende Christen, herausgegeben von Johann Michael Sailer 1-2,  München 1794 (WW Supplement-Band).  ” Thomas von Kempen, Das Buch der Nachfolge Christi. Aus dem Lateinischen des Tho-  mas von Kempen. Die Übersetzung J. M. Sailers bearbeitet von Walter Kröber, Stuttgart 1984  (Reclam Universal-Bibliothek 7663). - Zu den einzelnen Auflagen bis 1952 siehe: Schiel, Sailer  2, 649. Vgl. auch den Beitrag von Peter J. M. A. van Ool in dieser Festschrift.  266Steht
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“ 54' Wıe tief diese unehrenhafte, skandalöse Entlassung Saıiler verletzt hatte, deu-
ten seıne Worte „Im Jahre 1794 nach dem 4. November mochte 1C 1in keinem
Buche mehr lesen als ITWa 1n der Nachfolgung Christiı oder 1in Johannes’ Brieten“ >
och in Dıllıngen hatte CI, wıederum durch Wiıinkelhofer9 „Das Buch VO
der Nachtfolgung Christı“ des Thomas VO Kempen „für nachdenkende Christen“
übersetzt und, versehen mıt eiıner sehr ersönli:ch gehaltenen Einführung, ın ruck
gegeben . Dafß das Erscheinen dieser ErSEIZUNg, die Ww1e das „Lese- und Betbuch“
grofßen Anklan tand un bıs iın Jahrhundert hereın viele Auflagen eyleb_te(zuletzt 1984)” zusammentie] mıt Saıilers Dillınger Entlassung, 1St iımmerhiın C1M

merkwürdiger Umstand.
och Saıler, eın starker und 1m Glauben gefestigter Charakter, mıt Jahrendamals ıIn der Mıtte seınes Lebens stehend, 1e sıch durch das erlittene Unrecht und

51 Schmid, Saıler 1551 7 $ Schiel, Sailer 1’ 230—-235
Schiel, Saıiler 17 2307257 (Entlassungsdekret, Augsburg 28 Oktober 1794 Hıer 236

53 Adolf Layer, Sailer und Contamın. Mıt unveröftentlichten Brieten Johann Michael Saılers,
hrbuch des ereıns für Augsburger Bıstumsgeschichte (1967) 35—58, 1er 55ın 5J Johann Michael Saıler, Wınkelhofer, Der Mensch und der Prediger. Eın Andenken für

seıne Freunde, München 1808, 21 239 Schiel, Saıler _ 255
So 1ın einem Brieft Eleonore Auguste VO Stolberg-Wernigerode VO Februar 1808 Zıt.

1In: Stölzle, Saıler 13572
Das Buch VO der Nachfolgung Chriastı. Neu übersetzt und mıiıt eiıner Eınleitung un: kur-

zen Anmerkungen für nachdenkende Christen, herausgegeben VO  3 Johann Michael Sailer 1—2,
München 1/94 Supplement-Band).5/ Thomas VO Kempen, Das Buch der Nachfolge Christı. Aus dem Lateiniıschen des LTho-
I[Nas VO  - Kempen. IDITG Übersetzung Saılers bearbeitet VO Walter Kröber, Stuttgart 1984
(Reclam Universal-Bibliothek Zu den einzelnen Auflagen bıs 1952 sıehe: Schiel, Saıler
2 649 Vgl uch den Beıtrag VO' Peter Van Ool 1n dieser Festschriuftft.
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die ıhm daraus zusätzlıch erwachsenden Demütigungen nıcht verbittern ° Er reifte
dieser Erfahrung, und dıe ıhm aufgezwungenen zweıten „Brachjahre“ wurden

erneut eıner Periode fruchtbarer publizistischer Tätigkeit”, bıs ıhm seıne Ent-
lassung als angeblicher Autklärer unversehens und ohne se1ın Zutun ZuUur Empfeh-
lung gereichte.

Im Zuge der VO Maxımilıan Joseph VO Montgelas, dem dirıgıerenden Mınıster
des bayerischen Kurfürsten Max Joseph, ın Angriff SCHOMUNCENEC Um-
organısatıon der bayerischen Landesuniversität Ingolstadt eıner Staats-
regıe estellten Bıldungsstätte für künftige aufgeklärte „Staatsdıener“ und „relig1öse
Volksba Oehrer“ erhielt Saıiler 1799 einen Ruftf als „Öffentlicher ordentlicher Lehrer der
Moral- und Pastoraltheologie, dann der damıt verbundenen Wiıssenschaften“ der
Universität Ingolstadt, die 1mM Jahr darauf (nıcht zuletzt, die Erinnerun ıhre
jesuıtische Vergangenheıt gänzlıch tiılgen) nach Landshut verlegt WUur Eın
etzter Versuch des Augsburger Fürstbischots Clemens Wenzeslaus und seıner Be-
9 Saılers Berufung mıt Hınweıs „auf die Grundsätze dieses Priesters“ V1 -
hındern „da WIr eben diesen SCH dessen Neuerungsgeıst und seiınen Zög-
lingen verbreıteten gefährlichen Satzen VO  — Unserer Uniuversıität Dıllıngen entter-
nen muften und durch diese vertrauliche Eröffnun auch Unser Gewissen beruh:i-
SCI wollen“ WAar 1Ns Leere gegangen“”. 21 Jahre ehrte Sailer der Landshuter
„Ludwig-Maxımilıan-Universität“ als praktıscher Theologe, zugleich versah 1ın
allen diesen Jahren das Amt des Universitätspredigers 62 Und wıederum scharte sıch

ihn eın Freundeskreis VO Protessoren aller vier Fakultäten und verschiedener
Konftession, eben der „Saiulerkreis“, der ZU Wıderpart der VO Montgelas geför-

unkt der -derten rationalıstischen Richtung der Universıität: Zu Ausgang
geNannten „Landshuter Romantık“ wurde . Damıt 1st schon V  dieuUTeEL, da{fß ın
Landshut ıne harte geistige Auseinandersetzung die rund Aagch des hrı-

un! och verstärkt durch den Säkularısationssturm, VO  — nıcht wenıgen
als Triuumph der „ratio“ gefeiert die Existenzberechtigung der Kırche als
Instıtution, das katholische Priesterbild SOWIl1e 1nnn und Zweck theologischer
Bıldung geführt wur: de. Hatte Sailer iın Dıiıllıngen ıne verknöcherte Schul-
theologie anzukämpten gehabt und durch seinen feurigen Elan, seıne Sprachgewalt,

58 Sıehe dazu: Schie] L 253 f’ 262-264, 271273
Dıie 1n jenen Jahren publızıerten Werke sıehe 1n Schiel, Saıler 1) 649—651
Ernennungsdekret, München, 24. November 1799 Schiel, Saıler 1) a Laetitıa

Boehm, Bıldung und Wiıssenschaft 1n Bayern 1m Zeitalter Maxımiuiulian Josephs. Dıie Erneuerung
des UniLnversıitäts- un! Akademiewesens zwiıischen türstliıchem Absolutismus, tranzösıschem
Reformgeist und deutscher Romantık, In: Hubert Glaser (Hg.), Krone und Verfassung. Könıig
Max Joseph un! der CUuU«cC Staat. Beıiträge ZUuUr Bayerischen Geschichte und Kunst 9—1 825,
München-Zürich 1980 (Wıttelsbach und Bayern 111/1), 186—-220

Clemens Wenzeslaus Max Joseph, Augsburg, 13. November 1799 Schiel, Sailer 1)
309

62 Saıler ın seiner Selbstdarstellung. Schiel, Saıiler 1’ 315 Saıler predigte während des
Semesters jeden zweıten Sonntag 1ın der ZuUur Universitätskirche erklärten ehemalıgen Lands-
huter Domuinikanerkirche St. Blasıius. Vgl Mantred Weıtlauff, St. Ludwig als Uniiversıitäts-
kırche, In: Helmut Hempfer/Peter Pftister (Hg.), St Ludwig ın München. 150 Jahre Pftarrei
4—-19 Weißenhorn 1994, 39—-91, Jler

63 Funk, Aufklärung; Gastgeber, Gottswort 69—/2; Benno Hubensteıiner, Romantiık ın Lands-
hut, 1: Romantık, München 1973 (Bayern tür Liebhaber. Herausgegeben VO Herbert Schind-
ler), 73-84; Georg Schwaiger, Dıie kırchlich-relig1öse Entwicklung in Bayern zwıischen Aut-
klärung un! katholischer Erneuerung, 1n: Glaser, Krone 121—-145; Heınz Marquart, Saıler
der Uniwversıität Landshut, 1: Schwaiger/Mai /-121; Von der Aufklärung ZUT!T Romantık.
Geistige Strömungen 1ın München, Regensburg 1984 (Bayerische Staatsbibliothek. Ausstel-
lungskataloge 29), 1 34—1 61
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geistige Aufgeschlossenheit, Überzeugungskraft und ertfrischende Herzlichkeit sıch
Gehör un! Herzen der Studierenden Ww1e€e 1mM Flug erobert und der dortige Lehr-
etrieb WAar 1mM wesentlichen eben doch auf dıe Ausbildung künftiger Priester C —
schnitten wurde ın Landshut mıiıt einer JucCcr durch alle Fakultäten gehen
Geıistesrichtung konfrontiert, dıe die Fundamente VO Christentum und Kırche
radıkal 1n Fra stellte, WE nıcht überhaupt leugnete, den Gedanken iıne
Offenbarung ur überwunden erklärte, Festhalten kiırchlicher Überlieferung,
überhaupt Frömmigkeıt als „Mystizısmus“, als Rücktfall ın > esuıtiısmus“ und „ODsS=
kurantentum“ verachtete, kurz: als „Finsternis“ abqualifizierte, und ıhr Argumenthatte, weıl dem autklärerischen Zeıtgeıist ents rechend, den Schein des „Modern-
Wıssenschaftlichen“, eben des „Zeitgemäßen“ sıch.

Was spezıell die Priesterbildung betraf, rachte eın Erlafß VO: 11. März 1802
unmiıf$verständlich Zzu Ausdruck, welche „Hauptzwecke“ dıe aufgeklärte bayer1-sche Re lerung 1M Staatsınteresse mıiıt iıhr verband® „Eın autmerksamer Rück-
blick die Geschichte der erstien christlichen Jahrhunderte un: den Zustand der
Religion der Pflege der Bischöfte und iıhrer untergeordneten Gehiulten ın Ver-
gleichung mıt den spateren Zeıten der Vervielfältigung relıg1öser Institute |gemeıntdıe Klöster] wırd s1e Inämlıch die Weltpriester] VO der Würde und HeılıgkeıitSOWIl1e auch VO: dem grofßen Umfange ıhres Berutes hinlänglich überzeugen. Dıiıeses
reitere Nachdenken wırd S1€e lehren, ıhren Beruf nıcht blo{fß auf den wenıger muh-

Teıl desselben, nämlıch auf eigentlichen Opfter- und Altardıienst oder dıe
Beobachtung zußerlicher Gebräuche schränken, sondern ıhn vielmehr auftf alle
gerechten, vernünftigen Forderungen ıhrer Gemeinden auszudehnen und sıch als
eigentliche Volkslehrer und Erzieher betrachten, deren Händen die relig1öse und
sıttliche Biıldung eiıner Natıon größtenteils anvertraut 1st.  «“ Zweıtellos WAar die
Aufgabe, die der Staat 1er 1mM unmiıttelbaren Vorteld der Ausrottung der Klöster
den Weltpriestern ZUWIeS, anlls ruchsvoll, und dafß dem Weltklerus ıne Rück-
besinnung auf seıne seelsorger che Aufgabe und Verantwortung vielfach NOLLAL,
steht außer rage och dıe Regierung Bayerns hatte W1e€e die Re lerungen ın den
anderen deutschen Obrigkeitsstaaten auch für die relig1öse Mıtte priesterlichen
Dıienstes kaum noch Verständnis. Sıe betrachtete die Priester W1e schon der
Josephinismus 1ın den habsburgischen Erblanden vornehmlıich als tortschrittliche
Erzieher 1mM Gelst der Auftklärung, als Tugendlehrer 1M Dienst und Zu Nutzen des
Staates und instrumentalısıerte S1e somıt für ıhre Zwecke Deshalb W ar sS1e auch
bestrebt, die Priesterausbildung völlıg verstaatliıchen un: das der bayerischenLandesuniversität zugestiftete alte Herzoglıche Georgianum 1ın eın Generalseminar
tür diıe altbayerischen Bıstümer umzuwandeln, vergleichbar den kurzlebigen Eın-
richtungen Josephs ın Osterreich . 1804 betraute die Regierung mıt der Leıtung

Georgianums den AUS dem Salzburgischen stammenden Pastoraltheologenund Priestererzieher Matthäus Fıngerlos (1748-1817), eınen der wenıgen radıkalen
Autklärer den deutschen katholischen Theologen. Für Fingerlos, eınen
Geıistlichen VO kantıiıanıscher Stren Cy WAar Religion iıdentisch mıiıt Sıttlichkeit und
sıttlıches Verhalten höchster Wwec der Menschen. Entsprechend dieser seıiner

Zıt. In: Schwaiger, Kirchenvater
Sebastian Merkle, Dıie katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters, 11n Freuden-

berger, Merkle 361—413, hıer 366—374; Eduard Wınter, Der Josefinismus. Die Geschichte
des Öösterreichischen Reformkatholizismus 0—18 Berlin 1962 (Beıträge ZuUur Geschichte
des relig1ösen un! wıssenschaftlichen Denkens I‚ 154—162; Georg Schwaiger, [)as Herzog-
lıche Georgianum ın Ingolstadt, Landshut, München 4—1 Regensburg 1994, 1 09—
129
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Maxıme die 1ın zahlreichen Publikationen deutliıch artikulierte®, durch dıe
sıch auch der ba erischen Regierun empfohlen hatte reduzierte sıch tür ıhn der
7weck des e1ıst ıchen Standes auf 1e „Beförderung Sıtten durch Belehrung
des Volkes“ Offenbarung, Kırche, Sakramente, Kult, der N Bereich des Jau-
bens, den treılıch eXpressı1s verbis nıcht leugnete, verringerte sıch für ıhn de tacto

eıner quantıte negligeable. Seine FEthik steigerte sıch bıs Zu Rıgorısmus, den
seınen Alumnen zugleich vorlebte und durch StreNgC Zucht abverlangte.

Mıt Fingerlos’ Amtsantrıtt 1ın Landshut WAar der Kontlikt mıiıt Saıler SOZUSaSCIl
„vorprogrammıert“, obwohl Sailer die Kontftrontation anfänglich vermeıden
suchte. och ın beiden prallten die Wwe1l gegensätzliıchen Geıistesrichtungen der
Universıität Landshut, nunmehr konzentriert autf die rage nach dem wahren Wesen
des Priestertums, noch einmal hart aufeinander, und Fingerlos WAar zudem eın
1ufßerst kantıger, überall anstoßender Charakter. Wwar konnte seınen Zöglıngen
den Besuch der öffentlichen Vorlesungen Saılers nıcht verbieten, aber 1e1ß sıch
angelegen se1n, den Eindruck, den diese Vorlesungen autf die Alumnen ausübten,
wieder zerstoren, und suchte S1e daran hindern, mıiıt Saıler ın persönlıchen
Kontakt treten®. Wenn andererseıts auch Saıler, als der Auseinandersetzung
nıcht mehr ausweıchen dürfen ylaubte, iın Wort und Schriftt ıne Schärfe des Tones
anschlug, dıe be1 seiner OnN: ireniıschen Wesensart überraschen INas, zeıgt, welch
grundsätzliche Bedeutung dieser Kontroverse, die zugleıich hre erhebliche un1-
versıtätspolıtische Komponente hatte, beimaß Sein Ziel WAar zweıtellos dıe Ablösung
Matthäus Fingerlos’ als Direktor des Georgianums.

In dem jahrelangen Kampft, ın dessen Verlaut 1Ur das persönlıche Eingreifen des
Kronprinzen Ludwig seine Zwangsversetzung (an das Lyzeum ın Dıillıngen) gerade
noch authalten konnte”, scheute sıch Saıiler daher weıl ıhm hiıer nach seiner
Überzeugung das Prinzıp des Chrıistentums und das darın ründende Ver-
ständnıs des Priestertums ging nıcht, ın ötftfentlicher Vorlesung auftf der Kanzel
unzweıdeutig klar un:! jedermann verständlıch Stellung beziehen, z WEeNn
ıne 1ın Rationalismus sıch verflüchtigende Theologie oder die Verkürzung des Relıi-
z1ösen ZU Blo{S-Sittlichen als Fehlentwicklungen verurteılte oder ın der Vorrede
ZuUuUr drıtten Auflage seıiner „Pastoraltheologie“ 18192 schrieb, habe auf ıhre „HICUC
BearbeitungMaxime — die er in zahlreichen Publikationen deutlich artikulierte®, durch die er  sich auch der bayerischen Regierung empfohlen hatte — reduzierte sich für ihn der  Zweck des geistlichen Standes auf die „Beförderung guter Sitten durch Belehrung  des Volkes“”, Offenbarung, Kirche, Sakramente, Kult, der ganze Bereich des Glau-  bens, den er freilich expressis verbis nicht leugnete, verringerte sich für ihn de facto  zu einer quantit€ negligeable. Seine Ethik steigerte sich bis zum Rigorismus, den er  seinen Alumnen zugleich vorlebte und durch strenge Zucht abverlangte.  Mit Fingerlos’ Amtsantritt in Landshut war der Konflikt mit Sailer sozusagen  „vorprogrammiert“, obwohl Sailer die Konfrontation anfänglich zu vermeiden  suchte. Doch in beiden prallten die zwei gegensätzlichen Geistesrichtungen an der  Universität Landshut, nunmehr konzentriert auf die Frage nach dem wahren Wesen  des Priestertums, noch einmal hart aufeinander, und Fingerlos war zudem ein  äußerst kantiger, überall anstoßender Charakter. Zwar konnte er seinen Zöglingen  den Besuch der öffentlichen Vorlesungen Sailers nicht verbieten, aber er ließ es sich  angelegen sein, den Eindruck, den diese Vorlesungen auf die Alumnen ausübten,  wieder zu zerstören, und suchte sie daran zu hindern, mit Sailer in persönlichen  Kontakt zu treten®. Wenn andererseits auch Sailer, als er der Auseinandersetzung  nicht mehr ausweichen zu dürfen glaubte, in Wort und Schrift eine Schärfe des Tones  anschlug, die bei seiner sonst so irenischen Wesensart überraschen mag, zeigt, welch  grundsätzliche Bedeutung er dieser Kontroverse, die zugleich ihre erhebliche uni-  versitätspolitische Komponente hatte, beimaß. Sein Ziel war zweifellos die Ablösung  Matthäus Fingerlos’ als Direktor des Georgianums.  In dem jahrelangen Kampf, in dessen Verlauf nur das persönliche Eingreifen des  Kronprinzen Ludwig seine Zwangsversetzung (an das Lyzeum in Dillingen) gerade  noch aufhalten konnte®, scheute sich Sailer daher — weil es ihm hier nach seiner  Überzeugung um das Prinzip des Christentums und das darin gründende Ver-  ständnis des Priestertums ging — nicht, in öffentlicher Vorlesung und auf der Kanzel  unzweideutig klar und jedermann verständlich Stellung zu beziehen, etwa wenn er  eine in Rationalismus sich verflüchtigende Theologie oder die Verkürzung des Reli-  giösen zum Bloß-Sittlichen als Fehlentwicklungen verurteilte oder in der Vorrede  zur dritten Auflage seiner „Pastoraltheologie“ 1812 schrieb, er habe auf ihre „neue  Bearbeitung ... besonderen Fleiß“ verwandt, „um ja alle Entstellungen des gött-  lichen, apostolischen Christentums, welche die falsche Aufklärung oder die wahre  Verfinsterung herbeigeführt hat, nach dem Maße meines Vermögens — in ihrer Blöße  darzustellen, und die künftigen Geistlichen zur hellen Anschauung der unentstellten  Wahrheit anzuleiten“, um dann unter den „Entstellungen des Christentums“ als  obenan stehend zu bezeichnen: „alle die Erfindungen der Tugendfabrikanten, die das  Geheimniß erfunden haben, die Tugend (ohne Gott, ohne Ewigkeit, ohne Religion)  aus und durch sich selbst zu produciren, und deßwegen die Priester zu bloßen  Manufakturisten der öffentlichen Sittlichkeit machen wollen“”°. Und Sailer schloß  seine Vorrede mit den schneidenden Worten, noch bewege sich in seinem Gemüt  „himmlisches Feuer ... diese Idole mit aller Macht der Wahrheit, aber nur mit der  Macht der Wahrheit zu bekämpfen, und in den künftigen Geistlichen, deren Bildung  mir anvertraut ist, lauter edle Kämpfer für den Einen wahren Gott und wider die fal-  schen Götter alle zu erziehen. — Den edlen Leser werde ich nicht um Vergebung bit-  % Heinz Marquart, Matthäus Fingerlos (1784-1817). Leben und Wirken eines Pastoral-  theologen und Seminarregenten in der Aufklärungszeit, Göttingen 1977 (Studien zur Theo-  und Geistesgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts 22).  lo%;e  Zit. Marquart, Fingerlos 183.  ® Schiel, Sailer 1, 331. — Marquart, Sailer 103-106.  © Marquart, Sailer 106.  W 16 XI-XE;  269besonderen Flei(“ verwandt, »” Ja alle Entstellun des gOott-
lıchen, apostolıschen Christentums, welche dıe alsche Aufklärung die wahre
Verfinsterung herbeigeführt hat, nach dem alßte meınes Vermoögens ın iıhrer Blöße
darzustellen, und dıe künftigen Geıistlichen ZUr!r hellen Anschauung der unentstellten
Wahrheit anzuleıten“, dann den „Entstellungen des Christentums“ als
obenan stehend bezeichnen: „alle dıe Erfindungen der Tugendtfabrikanten, die das
Geheimnni{fß ertunden haben, die Tugend (ohne Gott, ohne Ewigkeit, ohne Religion)
AUS und durch sıch selbst producıren, un! defswegen die Priester bloßen
Manuftakturisten der öftfentlichen Sıttlichkeit machen wollen  «“ 70 Und Saıiler schlofß
seıne Vorrede mıiıt den schneiıdenden Worten, noch bewege sıch in seiınem (GsGemuüt
„hımmlısches FeuerMaxime — die er in zahlreichen Publikationen deutlich artikulierte®, durch die er  sich auch der bayerischen Regierung empfohlen hatte — reduzierte sich für ihn der  Zweck des geistlichen Standes auf die „Beförderung guter Sitten durch Belehrung  des Volkes“”, Offenbarung, Kirche, Sakramente, Kult, der ganze Bereich des Glau-  bens, den er freilich expressis verbis nicht leugnete, verringerte sich für ihn de facto  zu einer quantit€ negligeable. Seine Ethik steigerte sich bis zum Rigorismus, den er  seinen Alumnen zugleich vorlebte und durch strenge Zucht abverlangte.  Mit Fingerlos’ Amtsantritt in Landshut war der Konflikt mit Sailer sozusagen  „vorprogrammiert“, obwohl Sailer die Konfrontation anfänglich zu vermeiden  suchte. Doch in beiden prallten die zwei gegensätzlichen Geistesrichtungen an der  Universität Landshut, nunmehr konzentriert auf die Frage nach dem wahren Wesen  des Priestertums, noch einmal hart aufeinander, und Fingerlos war zudem ein  äußerst kantiger, überall anstoßender Charakter. Zwar konnte er seinen Zöglingen  den Besuch der öffentlichen Vorlesungen Sailers nicht verbieten, aber er ließ es sich  angelegen sein, den Eindruck, den diese Vorlesungen auf die Alumnen ausübten,  wieder zu zerstören, und suchte sie daran zu hindern, mit Sailer in persönlichen  Kontakt zu treten®. Wenn andererseits auch Sailer, als er der Auseinandersetzung  nicht mehr ausweichen zu dürfen glaubte, in Wort und Schrift eine Schärfe des Tones  anschlug, die bei seiner sonst so irenischen Wesensart überraschen mag, zeigt, welch  grundsätzliche Bedeutung er dieser Kontroverse, die zugleich ihre erhebliche uni-  versitätspolitische Komponente hatte, beimaß. Sein Ziel war zweifellos die Ablösung  Matthäus Fingerlos’ als Direktor des Georgianums.  In dem jahrelangen Kampf, in dessen Verlauf nur das persönliche Eingreifen des  Kronprinzen Ludwig seine Zwangsversetzung (an das Lyzeum in Dillingen) gerade  noch aufhalten konnte®, scheute sich Sailer daher — weil es ihm hier nach seiner  Überzeugung um das Prinzip des Christentums und das darin gründende Ver-  ständnis des Priestertums ging — nicht, in öffentlicher Vorlesung und auf der Kanzel  unzweideutig klar und jedermann verständlich Stellung zu beziehen, etwa wenn er  eine in Rationalismus sich verflüchtigende Theologie oder die Verkürzung des Reli-  giösen zum Bloß-Sittlichen als Fehlentwicklungen verurteilte oder in der Vorrede  zur dritten Auflage seiner „Pastoraltheologie“ 1812 schrieb, er habe auf ihre „neue  Bearbeitung ... besonderen Fleiß“ verwandt, „um ja alle Entstellungen des gött-  lichen, apostolischen Christentums, welche die falsche Aufklärung oder die wahre  Verfinsterung herbeigeführt hat, nach dem Maße meines Vermögens — in ihrer Blöße  darzustellen, und die künftigen Geistlichen zur hellen Anschauung der unentstellten  Wahrheit anzuleiten“, um dann unter den „Entstellungen des Christentums“ als  obenan stehend zu bezeichnen: „alle die Erfindungen der Tugendfabrikanten, die das  Geheimniß erfunden haben, die Tugend (ohne Gott, ohne Ewigkeit, ohne Religion)  aus und durch sich selbst zu produciren, und deßwegen die Priester zu bloßen  Manufakturisten der öffentlichen Sittlichkeit machen wollen“”°. Und Sailer schloß  seine Vorrede mit den schneidenden Worten, noch bewege sich in seinem Gemüt  „himmlisches Feuer ... diese Idole mit aller Macht der Wahrheit, aber nur mit der  Macht der Wahrheit zu bekämpfen, und in den künftigen Geistlichen, deren Bildung  mir anvertraut ist, lauter edle Kämpfer für den Einen wahren Gott und wider die fal-  schen Götter alle zu erziehen. — Den edlen Leser werde ich nicht um Vergebung bit-  % Heinz Marquart, Matthäus Fingerlos (1784-1817). Leben und Wirken eines Pastoral-  theologen und Seminarregenten in der Aufklärungszeit, Göttingen 1977 (Studien zur Theo-  und Geistesgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts 22).  lo%;e  Zit. Marquart, Fingerlos 183.  ® Schiel, Sailer 1, 331. — Marquart, Sailer 103-106.  © Marquart, Sailer 106.  W 16 XI-XE;  269diese Idole mıiıt aller Macht der Wahrheıt, aber 1Ur mıt der
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ten dürten, WEn ıhm auf manchen Blättern des Buches Funken dieses Feuers 1ın die
Seele springen. Und mıt den Unedlen, denen Gott, Christus, Ewigkeıt nıchts 1st,
hat die Schrift un iıhr Vertasser nıchts thun 71

In den Jahren 811 le Saıler als Ergänzung seinen „Vorlesungen AUS der
Pastoraltheologie“ WeIl Ban „Neue Beyträa Zur Bildung des Geıistlichen“ vor
darın „Den Räthen deutscher Regenten Bıschöfte « /5  geweiht ine Abhand-
lung über seıne Auffassung VO eiınem Priesterseminar und der Qualifikation des
Vorstands, dıe ıne scharte Abrechnung enthielt mıt SsOgeNannten Seminarıen, die in
Wırklichkeit „CrSTIENS blofße Werkstätte-[n];,ten dürfen, wenn ihm auf manchen Blättern des Buches Funken dieses Feuers in die  Seele springen. Und mit den Unedlen, denen Gott, Christus, Ewigkeit — nichts ist,  hat die Schrift und ihr Verfasser nichts zu thun  «“ 71_  In den Jahren 1809-1811 legte Sailer als Ergänzung zu seinen „Vorlesungen aus der  Pastoraltheologie“ zwei Bände „Neue Beyträge zur Bildung des Geistlichen“ vor”,  darin - „Den Räthen deutscher Regenten und Bischöfe geweiht“ ”® — eine Abhand-  lung über seine Auffassung von einem Priesterseminar und der Qualifikation des  Vorstands, die eine scharfe Abrechnung enthielt mit sogenannten Seminarien, die in  Wirklichkeit „erstens ... bloße Werkstätte-[n], ... lebendige Offizine[n] des geist-  lichen (eigentlich Geist-losen) Mechanismus ... zweitens: ... klingende Fechtschulen  der herzlosen Aufklärerei ... drittens: ... Zuchthäuser der eisernen Gewalt“ seien:  Anstalten, in denen „entweder Buchstabe ohne Geist“, oder „bloße Verständigkeit  ohne Vernunft“, oder „nackte Gewalt, ohne Geist und Herz“ herrschten, aus denen  „nur Frohndiener, keine Geistlichen hervorgehen“ könnten”* — jeder Eingeweihte  wußte, was und wer  emeint war.  In einer anderen A  b  handlung dieser „Neuen Beiträge“ prangert Sailer den „Zeit-  Geistlichen“ an, „der nur den Namen des Standes trägt“, in dem aber in Wirklichkeit  lediglich „entweder Rohheit oder die Kultur“ hervortrete: der also bestenfalls, so-  fern er Kultur (des Wissens oder der schönen Künste oder wenigstens des Umgangs,  der Lebensart) habe, Philologe, Philosoph, Ökonom, Botaniker, Belletrist oder  Schöngeist und somit „im strengsten Sinne Welt-Geistlicher“ sei, weil er eben das  Geschäft seiner Kultur so treibe, „daß das höhere Princip, das den Geistlichen zum  Geistlichen macht“, in ihm nie zum Sieg gelangen könne”. Diesem stellt Sailer den  „Geistlich-Geistlichen“ entgegen, „der das Maß des Namens erfüllet“, weil er, „von  d  dem Geiste der Wahrheit, die das Gemüth lichthell und rein, still und frei,  t und  ch außer  E  selig macht, durchdrungen“, das Leben des Geistes, das er in sich habe, au  sich offenbare und genügend „Weisheit, Lieb, Mannhaftigkeit“ besitze, um es „in  Andern zu erzeugen und zu erziehen  «“ 76.  Matthäus Fingerlos gab 1814 den Kampf schließlich auf und z  og sich, zum Kon-  sistorialrat ernannt, nach Salzburg zurück. Viele Priester aber,  &  ie in den Jahren  1804-1814 durch das Georgianum ın Landshut gegangen waren und später als gläu-  bige und eifrige Seelsorger wirkten, haben den entscheidenden Einfluß und ihre  Entwicklung Sailer zugeschrieben. „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, wel-  che ihm nie hätten mangeln sollen: Diese waren Gebet und Betrachtung“ — so (im  Schlußbericht des Jahres 1818/19) das Urteil von Fingerlos’ Nachfolger Peter Roi-  der, der Sailer nahestand, seinem Vorgänger in der Leitung des Georgianums im  übrigen aber ausdrücklich Sparsamkeit und gute Ökonomie attestierte”, Sailer selbst  71 WW 16, XII  7 WW 19-20.  3 WW 19, 177-238.  7 WW 19, 225 £.  ” Runde Erklärung des Verfassers, was ihm Bildung des Geistlichen sey (als Einleitung in  seine Beiträge). WW 19, 1-18, hier 4 f.  76 WW 19, 5.  77 „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, welche ihm nie hätten mangeln sollen. Diese  waren Gebet und Betrachtung ... Ich machte es mir bei meinem ersten Eintritt in das Geor-  gianum zum unwandelbaren Grundsatz, die Alumnen in Bezug auf ihre physischen Bedürf-  nisse wohl zu verpflegen und in Hinsicht auf ihre sittlich klerikale Bildung mit Liebe zu leiten;  dann aber auch auf Fleiß und Eifer in den Studien und vor allem auf ein edles, würdiges Be-  tragen mit allem Ernste zu dringen. ... Während der ganzen Zeit meines Hierseins ereigne-  ten sich nicht nur keine Exzesse, sondern es erhob sich vielmehr in dem Seminar weit bei den  270lebendige Offiziıne[n] des gelst-lıchen (eigentlich Geıist-losen) Mechanismusten dürfen, wenn ihm auf manchen Blättern des Buches Funken dieses Feuers in die  Seele springen. Und mit den Unedlen, denen Gott, Christus, Ewigkeit — nichts ist,  hat die Schrift und ihr Verfasser nichts zu thun  «“ 71_  In den Jahren 1809-1811 legte Sailer als Ergänzung zu seinen „Vorlesungen aus der  Pastoraltheologie“ zwei Bände „Neue Beyträge zur Bildung des Geistlichen“ vor”,  darin - „Den Räthen deutscher Regenten und Bischöfe geweiht“ ”® — eine Abhand-  lung über seine Auffassung von einem Priesterseminar und der Qualifikation des  Vorstands, die eine scharfe Abrechnung enthielt mit sogenannten Seminarien, die in  Wirklichkeit „erstens ... bloße Werkstätte-[n], ... lebendige Offizine[n] des geist-  lichen (eigentlich Geist-losen) Mechanismus ... zweitens: ... klingende Fechtschulen  der herzlosen Aufklärerei ... drittens: ... Zuchthäuser der eisernen Gewalt“ seien:  Anstalten, in denen „entweder Buchstabe ohne Geist“, oder „bloße Verständigkeit  ohne Vernunft“, oder „nackte Gewalt, ohne Geist und Herz“ herrschten, aus denen  „nur Frohndiener, keine Geistlichen hervorgehen“ könnten”* — jeder Eingeweihte  wußte, was und wer  emeint war.  In einer anderen A  b  handlung dieser „Neuen Beiträge“ prangert Sailer den „Zeit-  Geistlichen“ an, „der nur den Namen des Standes trägt“, in dem aber in Wirklichkeit  lediglich „entweder Rohheit oder die Kultur“ hervortrete: der also bestenfalls, so-  fern er Kultur (des Wissens oder der schönen Künste oder wenigstens des Umgangs,  der Lebensart) habe, Philologe, Philosoph, Ökonom, Botaniker, Belletrist oder  Schöngeist und somit „im strengsten Sinne Welt-Geistlicher“ sei, weil er eben das  Geschäft seiner Kultur so treibe, „daß das höhere Princip, das den Geistlichen zum  Geistlichen macht“, in ihm nie zum Sieg gelangen könne”. Diesem stellt Sailer den  „Geistlich-Geistlichen“ entgegen, „der das Maß des Namens erfüllet“, weil er, „von  d  dem Geiste der Wahrheit, die das Gemüth lichthell und rein, still und frei,  t und  ch außer  E  selig macht, durchdrungen“, das Leben des Geistes, das er in sich habe, au  sich offenbare und genügend „Weisheit, Lieb, Mannhaftigkeit“ besitze, um es „in  Andern zu erzeugen und zu erziehen  «“ 76.  Matthäus Fingerlos gab 1814 den Kampf schließlich auf und z  og sich, zum Kon-  sistorialrat ernannt, nach Salzburg zurück. Viele Priester aber,  &  ie in den Jahren  1804-1814 durch das Georgianum ın Landshut gegangen waren und später als gläu-  bige und eifrige Seelsorger wirkten, haben den entscheidenden Einfluß und ihre  Entwicklung Sailer zugeschrieben. „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, wel-  che ihm nie hätten mangeln sollen: Diese waren Gebet und Betrachtung“ — so (im  Schlußbericht des Jahres 1818/19) das Urteil von Fingerlos’ Nachfolger Peter Roi-  der, der Sailer nahestand, seinem Vorgänger in der Leitung des Georgianums im  übrigen aber ausdrücklich Sparsamkeit und gute Ökonomie attestierte”, Sailer selbst  71 WW 16, XII  7 WW 19-20.  3 WW 19, 177-238.  7 WW 19, 225 £.  ” Runde Erklärung des Verfassers, was ihm Bildung des Geistlichen sey (als Einleitung in  seine Beiträge). WW 19, 1-18, hier 4 f.  76 WW 19, 5.  77 „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, welche ihm nie hätten mangeln sollen. Diese  waren Gebet und Betrachtung ... Ich machte es mir bei meinem ersten Eintritt in das Geor-  gianum zum unwandelbaren Grundsatz, die Alumnen in Bezug auf ihre physischen Bedürf-  nisse wohl zu verpflegen und in Hinsicht auf ihre sittlich klerikale Bildung mit Liebe zu leiten;  dann aber auch auf Fleiß und Eifer in den Studien und vor allem auf ein edles, würdiges Be-  tragen mit allem Ernste zu dringen. ... Während der ganzen Zeit meines Hierseins ereigne-  ten sich nicht nur keine Exzesse, sondern es erhob sich vielmehr in dem Seminar weit bei den  270zweıtens:ten dürfen, wenn ihm auf manchen Blättern des Buches Funken dieses Feuers in die  Seele springen. Und mit den Unedlen, denen Gott, Christus, Ewigkeit — nichts ist,  hat die Schrift und ihr Verfasser nichts zu thun  «“ 71_  In den Jahren 1809-1811 legte Sailer als Ergänzung zu seinen „Vorlesungen aus der  Pastoraltheologie“ zwei Bände „Neue Beyträge zur Bildung des Geistlichen“ vor”,  darin - „Den Räthen deutscher Regenten und Bischöfe geweiht“ ”® — eine Abhand-  lung über seine Auffassung von einem Priesterseminar und der Qualifikation des  Vorstands, die eine scharfe Abrechnung enthielt mit sogenannten Seminarien, die in  Wirklichkeit „erstens ... bloße Werkstätte-[n], ... lebendige Offizine[n] des geist-  lichen (eigentlich Geist-losen) Mechanismus ... zweitens: ... klingende Fechtschulen  der herzlosen Aufklärerei ... drittens: ... Zuchthäuser der eisernen Gewalt“ seien:  Anstalten, in denen „entweder Buchstabe ohne Geist“, oder „bloße Verständigkeit  ohne Vernunft“, oder „nackte Gewalt, ohne Geist und Herz“ herrschten, aus denen  „nur Frohndiener, keine Geistlichen hervorgehen“ könnten”* — jeder Eingeweihte  wußte, was und wer  emeint war.  In einer anderen A  b  handlung dieser „Neuen Beiträge“ prangert Sailer den „Zeit-  Geistlichen“ an, „der nur den Namen des Standes trägt“, in dem aber in Wirklichkeit  lediglich „entweder Rohheit oder die Kultur“ hervortrete: der also bestenfalls, so-  fern er Kultur (des Wissens oder der schönen Künste oder wenigstens des Umgangs,  der Lebensart) habe, Philologe, Philosoph, Ökonom, Botaniker, Belletrist oder  Schöngeist und somit „im strengsten Sinne Welt-Geistlicher“ sei, weil er eben das  Geschäft seiner Kultur so treibe, „daß das höhere Princip, das den Geistlichen zum  Geistlichen macht“, in ihm nie zum Sieg gelangen könne”. Diesem stellt Sailer den  „Geistlich-Geistlichen“ entgegen, „der das Maß des Namens erfüllet“, weil er, „von  d  dem Geiste der Wahrheit, die das Gemüth lichthell und rein, still und frei,  t und  ch außer  E  selig macht, durchdrungen“, das Leben des Geistes, das er in sich habe, au  sich offenbare und genügend „Weisheit, Lieb, Mannhaftigkeit“ besitze, um es „in  Andern zu erzeugen und zu erziehen  «“ 76.  Matthäus Fingerlos gab 1814 den Kampf schließlich auf und z  og sich, zum Kon-  sistorialrat ernannt, nach Salzburg zurück. Viele Priester aber,  &  ie in den Jahren  1804-1814 durch das Georgianum ın Landshut gegangen waren und später als gläu-  bige und eifrige Seelsorger wirkten, haben den entscheidenden Einfluß und ihre  Entwicklung Sailer zugeschrieben. „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, wel-  che ihm nie hätten mangeln sollen: Diese waren Gebet und Betrachtung“ — so (im  Schlußbericht des Jahres 1818/19) das Urteil von Fingerlos’ Nachfolger Peter Roi-  der, der Sailer nahestand, seinem Vorgänger in der Leitung des Georgianums im  übrigen aber ausdrücklich Sparsamkeit und gute Ökonomie attestierte”, Sailer selbst  71 WW 16, XII  7 WW 19-20.  3 WW 19, 177-238.  7 WW 19, 225 £.  ” Runde Erklärung des Verfassers, was ihm Bildung des Geistlichen sey (als Einleitung in  seine Beiträge). WW 19, 1-18, hier 4 f.  76 WW 19, 5.  77 „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, welche ihm nie hätten mangeln sollen. Diese  waren Gebet und Betrachtung ... Ich machte es mir bei meinem ersten Eintritt in das Geor-  gianum zum unwandelbaren Grundsatz, die Alumnen in Bezug auf ihre physischen Bedürf-  nisse wohl zu verpflegen und in Hinsicht auf ihre sittlich klerikale Bildung mit Liebe zu leiten;  dann aber auch auf Fleiß und Eifer in den Studien und vor allem auf ein edles, würdiges Be-  tragen mit allem Ernste zu dringen. ... Während der ganzen Zeit meines Hierseins ereigne-  ten sich nicht nur keine Exzesse, sondern es erhob sich vielmehr in dem Seminar weit bei den  270klingende Fechtschulen
der herzlosen Aufklärereiten dürfen, wenn ihm auf manchen Blättern des Buches Funken dieses Feuers in die  Seele springen. Und mit den Unedlen, denen Gott, Christus, Ewigkeit — nichts ist,  hat die Schrift und ihr Verfasser nichts zu thun  «“ 71_  In den Jahren 1809-1811 legte Sailer als Ergänzung zu seinen „Vorlesungen aus der  Pastoraltheologie“ zwei Bände „Neue Beyträge zur Bildung des Geistlichen“ vor”,  darin - „Den Räthen deutscher Regenten und Bischöfe geweiht“ ”® — eine Abhand-  lung über seine Auffassung von einem Priesterseminar und der Qualifikation des  Vorstands, die eine scharfe Abrechnung enthielt mit sogenannten Seminarien, die in  Wirklichkeit „erstens ... bloße Werkstätte-[n], ... lebendige Offizine[n] des geist-  lichen (eigentlich Geist-losen) Mechanismus ... zweitens: ... klingende Fechtschulen  der herzlosen Aufklärerei ... drittens: ... Zuchthäuser der eisernen Gewalt“ seien:  Anstalten, in denen „entweder Buchstabe ohne Geist“, oder „bloße Verständigkeit  ohne Vernunft“, oder „nackte Gewalt, ohne Geist und Herz“ herrschten, aus denen  „nur Frohndiener, keine Geistlichen hervorgehen“ könnten”* — jeder Eingeweihte  wußte, was und wer  emeint war.  In einer anderen A  b  handlung dieser „Neuen Beiträge“ prangert Sailer den „Zeit-  Geistlichen“ an, „der nur den Namen des Standes trägt“, in dem aber in Wirklichkeit  lediglich „entweder Rohheit oder die Kultur“ hervortrete: der also bestenfalls, so-  fern er Kultur (des Wissens oder der schönen Künste oder wenigstens des Umgangs,  der Lebensart) habe, Philologe, Philosoph, Ökonom, Botaniker, Belletrist oder  Schöngeist und somit „im strengsten Sinne Welt-Geistlicher“ sei, weil er eben das  Geschäft seiner Kultur so treibe, „daß das höhere Princip, das den Geistlichen zum  Geistlichen macht“, in ihm nie zum Sieg gelangen könne”. Diesem stellt Sailer den  „Geistlich-Geistlichen“ entgegen, „der das Maß des Namens erfüllet“, weil er, „von  d  dem Geiste der Wahrheit, die das Gemüth lichthell und rein, still und frei,  t und  ch außer  E  selig macht, durchdrungen“, das Leben des Geistes, das er in sich habe, au  sich offenbare und genügend „Weisheit, Lieb, Mannhaftigkeit“ besitze, um es „in  Andern zu erzeugen und zu erziehen  «“ 76.  Matthäus Fingerlos gab 1814 den Kampf schließlich auf und z  og sich, zum Kon-  sistorialrat ernannt, nach Salzburg zurück. Viele Priester aber,  &  ie in den Jahren  1804-1814 durch das Georgianum ın Landshut gegangen waren und später als gläu-  bige und eifrige Seelsorger wirkten, haben den entscheidenden Einfluß und ihre  Entwicklung Sailer zugeschrieben. „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, wel-  che ihm nie hätten mangeln sollen: Diese waren Gebet und Betrachtung“ — so (im  Schlußbericht des Jahres 1818/19) das Urteil von Fingerlos’ Nachfolger Peter Roi-  der, der Sailer nahestand, seinem Vorgänger in der Leitung des Georgianums im  übrigen aber ausdrücklich Sparsamkeit und gute Ökonomie attestierte”, Sailer selbst  71 WW 16, XII  7 WW 19-20.  3 WW 19, 177-238.  7 WW 19, 225 £.  ” Runde Erklärung des Verfassers, was ihm Bildung des Geistlichen sey (als Einleitung in  seine Beiträge). WW 19, 1-18, hier 4 f.  76 WW 19, 5.  77 „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, welche ihm nie hätten mangeln sollen. Diese  waren Gebet und Betrachtung ... Ich machte es mir bei meinem ersten Eintritt in das Geor-  gianum zum unwandelbaren Grundsatz, die Alumnen in Bezug auf ihre physischen Bedürf-  nisse wohl zu verpflegen und in Hinsicht auf ihre sittlich klerikale Bildung mit Liebe zu leiten;  dann aber auch auf Fleiß und Eifer in den Studien und vor allem auf ein edles, würdiges Be-  tragen mit allem Ernste zu dringen. ... Während der ganzen Zeit meines Hierseins ereigne-  ten sich nicht nur keine Exzesse, sondern es erhob sich vielmehr in dem Seminar weit bei den  270drittens:ten dürfen, wenn ihm auf manchen Blättern des Buches Funken dieses Feuers in die  Seele springen. Und mit den Unedlen, denen Gott, Christus, Ewigkeit — nichts ist,  hat die Schrift und ihr Verfasser nichts zu thun  «“ 71_  In den Jahren 1809-1811 legte Sailer als Ergänzung zu seinen „Vorlesungen aus der  Pastoraltheologie“ zwei Bände „Neue Beyträge zur Bildung des Geistlichen“ vor”,  darin - „Den Räthen deutscher Regenten und Bischöfe geweiht“ ”® — eine Abhand-  lung über seine Auffassung von einem Priesterseminar und der Qualifikation des  Vorstands, die eine scharfe Abrechnung enthielt mit sogenannten Seminarien, die in  Wirklichkeit „erstens ... bloße Werkstätte-[n], ... lebendige Offizine[n] des geist-  lichen (eigentlich Geist-losen) Mechanismus ... zweitens: ... klingende Fechtschulen  der herzlosen Aufklärerei ... drittens: ... Zuchthäuser der eisernen Gewalt“ seien:  Anstalten, in denen „entweder Buchstabe ohne Geist“, oder „bloße Verständigkeit  ohne Vernunft“, oder „nackte Gewalt, ohne Geist und Herz“ herrschten, aus denen  „nur Frohndiener, keine Geistlichen hervorgehen“ könnten”* — jeder Eingeweihte  wußte, was und wer  emeint war.  In einer anderen A  b  handlung dieser „Neuen Beiträge“ prangert Sailer den „Zeit-  Geistlichen“ an, „der nur den Namen des Standes trägt“, in dem aber in Wirklichkeit  lediglich „entweder Rohheit oder die Kultur“ hervortrete: der also bestenfalls, so-  fern er Kultur (des Wissens oder der schönen Künste oder wenigstens des Umgangs,  der Lebensart) habe, Philologe, Philosoph, Ökonom, Botaniker, Belletrist oder  Schöngeist und somit „im strengsten Sinne Welt-Geistlicher“ sei, weil er eben das  Geschäft seiner Kultur so treibe, „daß das höhere Princip, das den Geistlichen zum  Geistlichen macht“, in ihm nie zum Sieg gelangen könne”. Diesem stellt Sailer den  „Geistlich-Geistlichen“ entgegen, „der das Maß des Namens erfüllet“, weil er, „von  d  dem Geiste der Wahrheit, die das Gemüth lichthell und rein, still und frei,  t und  ch außer  E  selig macht, durchdrungen“, das Leben des Geistes, das er in sich habe, au  sich offenbare und genügend „Weisheit, Lieb, Mannhaftigkeit“ besitze, um es „in  Andern zu erzeugen und zu erziehen  «“ 76.  Matthäus Fingerlos gab 1814 den Kampf schließlich auf und z  og sich, zum Kon-  sistorialrat ernannt, nach Salzburg zurück. Viele Priester aber,  &  ie in den Jahren  1804-1814 durch das Georgianum ın Landshut gegangen waren und später als gläu-  bige und eifrige Seelsorger wirkten, haben den entscheidenden Einfluß und ihre  Entwicklung Sailer zugeschrieben. „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, wel-  che ihm nie hätten mangeln sollen: Diese waren Gebet und Betrachtung“ — so (im  Schlußbericht des Jahres 1818/19) das Urteil von Fingerlos’ Nachfolger Peter Roi-  der, der Sailer nahestand, seinem Vorgänger in der Leitung des Georgianums im  übrigen aber ausdrücklich Sparsamkeit und gute Ökonomie attestierte”, Sailer selbst  71 WW 16, XII  7 WW 19-20.  3 WW 19, 177-238.  7 WW 19, 225 £.  ” Runde Erklärung des Verfassers, was ihm Bildung des Geistlichen sey (als Einleitung in  seine Beiträge). WW 19, 1-18, hier 4 f.  76 WW 19, 5.  77 „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, welche ihm nie hätten mangeln sollen. Diese  waren Gebet und Betrachtung ... Ich machte es mir bei meinem ersten Eintritt in das Geor-  gianum zum unwandelbaren Grundsatz, die Alumnen in Bezug auf ihre physischen Bedürf-  nisse wohl zu verpflegen und in Hinsicht auf ihre sittlich klerikale Bildung mit Liebe zu leiten;  dann aber auch auf Fleiß und Eifer in den Studien und vor allem auf ein edles, würdiges Be-  tragen mit allem Ernste zu dringen. ... Während der ganzen Zeit meines Hierseins ereigne-  ten sich nicht nur keine Exzesse, sondern es erhob sich vielmehr in dem Seminar weit bei den  270Zuchthäuser der eisernen Gewalt“ selen:
Anstalten, ın denen „entweder Buchstabe ohne Geıist“, oder „blofßse Verständigkeıtohne Vernunft“, oder „nackte Gewalt, ohne Geıist und Herz“ herrschten, 4AUS denen
99  ur Frohndiener, keine Geıistlichen hervorgehen“ könnten ” jeder Eingeweıihtewulßßste, W as und WT emeınt W Aar.

In einer anderen handlung dieser „Neuen Beıiträge“ Saıler den A Zeıt-
Geıstlichen“ A „der 1Ur den Namen des Standes trägt”, ın dem aber ın Wırklichkeit
lediglich „entweder Rohheit oder die Kultur“ hervortrete: der also bestenfalls, -
tern Kultur (des Wıssens oder der schönen Künste oder wenıgstens des mgan dy
der Lebensart) habe, Philologe, Philosoph, Ökonom, Botanıker, Belletrist
Schöngeist und somıt „1m Strengsten Sınne Welt-Geistlicher“ sel, weıl eben das
Geschäft seiner Kultur treibe, „dafß das höhere Princıp, das den Geıistlichen ZU
Geıstlichen macht“, ın ıhm nıe ZUuU Sıe gelan könne/ Dıiesem stellt Saıler den
„Geıistlich-Geistlichen“9 „der Ma des Namens erfüllet“, weıl CI, „VON
dem Geılste der Wahrheıt, die das Gemüth lıchthell und reın, still und frei, und

außerselıg macht, durchdrungen“, das Leben des Geıistes, das ın sıch habe,
sıch otfenbare und genügend „Weısheıt, Lieb, Mannhaftigkeit“ besitze, IM
Andern und erziehen Z

Matthäus Fingerlos gab 1814 den Kampf schließlich auf und sıch, Zzu Kon-
sistorialrat erNanNnntTk, nach Salzburg zurück. Viele Priester aber, 1e ın den Jahren

durch das Georgianum ın Landshut un: spater als gläu-
bıge und eiıfrıge Seelsorger wiırkten, haben den entscheidenden Einflufß und hre
Entwicklung Saıiler zugeschrieben. „Ls mangelten 1mM Georgianum wWwel Dınge, wel-
che ıhm nıe hätten mangeln sollen Dıiese Gebet und Betrachtung“ (ım
Schlußbericht des Jahres das Urteil VO' Fingerlos’ Nachtolger Peter Ro1-
der, der Saıler nahestand, seiınem Vorgän 1n der Leıtung des Georgianums im
übrıgen aber ausdrücklich Sparsamkeit gyute Okonomie attestierte””. Saıiler selbst
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I7 „Es mangelten 1m Georgianum wel Dınge, welche ıhm nıe hätten mangeln sollen. Diese

Gebet und Betrachtungten dürfen, wenn ihm auf manchen Blättern des Buches Funken dieses Feuers in die  Seele springen. Und mit den Unedlen, denen Gott, Christus, Ewigkeit — nichts ist,  hat die Schrift und ihr Verfasser nichts zu thun  «“ 71_  In den Jahren 1809-1811 legte Sailer als Ergänzung zu seinen „Vorlesungen aus der  Pastoraltheologie“ zwei Bände „Neue Beyträge zur Bildung des Geistlichen“ vor”,  darin - „Den Räthen deutscher Regenten und Bischöfe geweiht“ ”® — eine Abhand-  lung über seine Auffassung von einem Priesterseminar und der Qualifikation des  Vorstands, die eine scharfe Abrechnung enthielt mit sogenannten Seminarien, die in  Wirklichkeit „erstens ... bloße Werkstätte-[n], ... lebendige Offizine[n] des geist-  lichen (eigentlich Geist-losen) Mechanismus ... zweitens: ... klingende Fechtschulen  der herzlosen Aufklärerei ... drittens: ... Zuchthäuser der eisernen Gewalt“ seien:  Anstalten, in denen „entweder Buchstabe ohne Geist“, oder „bloße Verständigkeit  ohne Vernunft“, oder „nackte Gewalt, ohne Geist und Herz“ herrschten, aus denen  „nur Frohndiener, keine Geistlichen hervorgehen“ könnten”* — jeder Eingeweihte  wußte, was und wer  emeint war.  In einer anderen A  b  handlung dieser „Neuen Beiträge“ prangert Sailer den „Zeit-  Geistlichen“ an, „der nur den Namen des Standes trägt“, in dem aber in Wirklichkeit  lediglich „entweder Rohheit oder die Kultur“ hervortrete: der also bestenfalls, so-  fern er Kultur (des Wissens oder der schönen Künste oder wenigstens des Umgangs,  der Lebensart) habe, Philologe, Philosoph, Ökonom, Botaniker, Belletrist oder  Schöngeist und somit „im strengsten Sinne Welt-Geistlicher“ sei, weil er eben das  Geschäft seiner Kultur so treibe, „daß das höhere Princip, das den Geistlichen zum  Geistlichen macht“, in ihm nie zum Sieg gelangen könne”. Diesem stellt Sailer den  „Geistlich-Geistlichen“ entgegen, „der das Maß des Namens erfüllet“, weil er, „von  d  dem Geiste der Wahrheit, die das Gemüth lichthell und rein, still und frei,  t und  ch außer  E  selig macht, durchdrungen“, das Leben des Geistes, das er in sich habe, au  sich offenbare und genügend „Weisheit, Lieb, Mannhaftigkeit“ besitze, um es „in  Andern zu erzeugen und zu erziehen  «“ 76.  Matthäus Fingerlos gab 1814 den Kampf schließlich auf und z  og sich, zum Kon-  sistorialrat ernannt, nach Salzburg zurück. Viele Priester aber,  &  ie in den Jahren  1804-1814 durch das Georgianum ın Landshut gegangen waren und später als gläu-  bige und eifrige Seelsorger wirkten, haben den entscheidenden Einfluß und ihre  Entwicklung Sailer zugeschrieben. „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, wel-  che ihm nie hätten mangeln sollen: Diese waren Gebet und Betrachtung“ — so (im  Schlußbericht des Jahres 1818/19) das Urteil von Fingerlos’ Nachfolger Peter Roi-  der, der Sailer nahestand, seinem Vorgänger in der Leitung des Georgianums im  übrigen aber ausdrücklich Sparsamkeit und gute Ökonomie attestierte”, Sailer selbst  71 WW 16, XII  7 WW 19-20.  3 WW 19, 177-238.  7 WW 19, 225 £.  ” Runde Erklärung des Verfassers, was ihm Bildung des Geistlichen sey (als Einleitung in  seine Beiträge). WW 19, 1-18, hier 4 f.  76 WW 19, 5.  77 „Es mangelten im Georgianum zwei Dinge, welche ihm nie hätten mangeln sollen. Diese  waren Gebet und Betrachtung ... Ich machte es mir bei meinem ersten Eintritt in das Geor-  gianum zum unwandelbaren Grundsatz, die Alumnen in Bezug auf ihre physischen Bedürf-  nisse wohl zu verpflegen und in Hinsicht auf ihre sittlich klerikale Bildung mit Liebe zu leiten;  dann aber auch auf Fleiß und Eifer in den Studien und vor allem auf ein edles, würdiges Be-  tragen mit allem Ernste zu dringen. ... Während der ganzen Zeit meines Hierseins ereigne-  ten sich nicht nur keine Exzesse, sondern es erhob sich vielmehr in dem Seminar weit bei den  270Ich machte M1r be1 meınem ersten Eıintritt 1ın das (JeOr-
g1anum Zu unwandelbaren Grundsatz, die Alumnen 1n Bezug autf iıhre physıschen Bedürt-
nısse ohl verpflegen und 1n Hınsıcht auf ıhre sıttlıch klerikale Bıldung miıt Liebe leiten;
ann aber uch aut Fleiß und Eıter ın den Studien und VOT allem autf eın edles, würdiıges Be-
tragen mMıiıt allem Ernste dringen. Während der BaNzZeCN Zeıt meılnes Hıerseins ereigne-
ten sıch nıcht 11UT keine Exzesse, sondern erhob sıch vielmehr 1n dem Seminar weıt bei den
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wurde 1821, 1mM Vollzug des 1817 abgeschlossenen Bayerıischen Konkordats, VO  -

Könıg Max 1n das 1NCUC Regensburger Domkapiıtel berutfen und 1im Jahr darauf,
nach UÜberwindung ‚schwerster Hındernisse iın Rom, Ial seıne Rechtgläubig-
keıt und kirchliche Gesinnung anzweıfelte, ZU Weihbischof und Koadjutor des
Bischots VO Re ensburg ernannt und geweıht. Als solcher übernahm CI obwohl
bereıts / Jahre L, die Haupftlast der Bistumsleitung ”®. Er starb Maı 1832 als
regierender Bischot VO Regensburgn

Saıler W ar w1ıe schon gesagtl hineingestellt ın ıne eıt tiefgreifenden iußeren
und ınneren Umbruchs iın Kırche und Staat, 1ın allen Bereichen des Lebens. Dıiıe Phase
seıner Wirksamkeit als Lehrer der Theologie und theologischer Schrittsteller tiel ın
die auf ewühlten Jahrzehnte zwıschen Revolution und Restauratıon: S1e begann, als
die Web {C auch die relig1öse Welt, die ıhn in seıiner Jugend geformt hatte, unterging;
s1e endete, als nach den terrıtorialen Umwälzungen auf dem Boden des 1mM og der
Französischen Revolution untergegangenen Haeıli Römischen Reiches und 1ın
ganz Europa der Autbau staatliıcher und 1rC lıcher Strukturen ın Angriff gC-
OINmMMEN wurde: der Autbau letzterer autf der Grundlage konkordatärer oder kon-
kordatsähnlicher Vereinbarungen mıiıt dem Heılıgen Stuhl, ın den I1ICU etablierten
SsOUuveranen Eiınzelstaaten des Deutschen Bundes und der eidgenössischen Kantone
1ın Form VO Landeskirchen staatlicher Kuratel. ast Nau 1n der Mıtte dieser
Phase, als Saıiler eben die Universıität Ingolstadt beru und miıt dieser nach
Landshut gewandert WAaäl, brach über dıe neunhundertjährige Reichskirche die Säku-
larısatıon und damıt das unwiıderrutfliche Ende hereın, mıiıt der Folge schwerster
Erschütterungen tür das gesamte Kirchenwesen 1ın Deutschland. aıler, eın aufmerk-

Beobachter des bewegten polıtischen Kräftespiels se1lt 1798, hat die sıch über-
stürzenden Ereignisse der Wende VO ZU 19. Jahrhundert bemerkenswert

mır teures Wort 1st das „Ich 11 ınnüchtern und gelassen kommentiert. „Eın
meınem Geleise bleiben, und meın Geleise 1Sst Zuschauen ohne mit nıederzureißen.

Meiıne Pflicht iun 1mM stillen Autbauen. Auf den bei allem Wechsel über allen
Wechsel Erhabenen allein Lirauen. Dıie Menschen auch wıder ıhren Wıllen 1eb-
haben Und dıe Freundschaft heilig halten! Gott schenke MI1r seınen Geıist, da{ß ich
seiınen Wıiıllen tue  s iın einem Briet VO Februar 1801 ö

Und dann seıne aphoristischen Gedanken über „Die Tage der ertrüummerun
18027 1mM sechsten un! etzten Bändchen seiıner Sammlung „Briefe AauUus
len Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung“, versehen mıiı1t dem Datum des
Neujahrstages 1803° Staub 1St der Erde Herrlichkeit W as zeıtliıch 1St, Z2e71-
malmt die eıt die Alleszermalmende. Was Staub 1St, zeıgt sıch dann klarsten,
W alllı entfliegt (eine Wolke bıldet, un verschwindet). Je höher der Staub lıegt,desto leichter entführt ıh der Wınd (wenn einmal ın voller Bewegung ist).wurde 1821, im Vollzug des 1817 abgeschlossenen Bayerischen Konkordats, von  König Max I. in das neue Regensburger Domkapitel berufen und im Jahr darauf,  nach Überwindung ‚schwerster Hindernisse in Rom, wo man seine Rechtgläubig-  keit und kirchliche Gesinnung anzweifelte, zum Weihbischof und Koadjutor des  Bischofs von Regensburg ernannt und geweiht. Als solcher übernahm er, obwohl  bereits 71 Jahre alt, die Hauptlast der Bistumsleitung *. Er starb am 20. Mai 1832 als  regierender Bischof von Regensburg”.  Sailer war —- wie schon gesagt — hineingestellt in eine Zeit tiefgreifenden äußeren  und inneren Umbruchs in Kirche und Staat, in allen Bereichen des Lebens. Die Phase  seiner Wirksamkeit als Lehrer der Theologie und theologischer Schriftsteller fiel in  die auf:  ewühlten Jahrzehnte zwischen Revolution und Restauration: Sie begann, als  die We  {  t, auch die religiöse Welt, die ihn in seiner Jugend geformt hatte, unterging;  sie endete, als nach den territorialen Umwälzungen auf dem Boden des im Sog der  Französischen Revolution untergegangenen Heıli  en Römischen Reiches und in  ganz Europa der Aufbau neuer staatlicher und kirc  f  licher Strukturen in Angriff ge-  nommen wurde: der Aufbau letzterer auf der Grundlage konkordatärer oder kon-  kordatsähnlicher Vereinbarungen mit dem Heiligen Stuhl, in den neu etablierten  souveränen Einzelstaaten des Deutschen Bundes und der eidgenössischen Kantone  in Form von Landeskirchen unter staatlicher Kuratel. Fast  enau in der Mitte dieser  f  Phase, als Sailer eben an die Universität Ingolstadt beru  en und mit dieser nach  Landshut gewandert war, brach über die neunhundertjährige Reichskirche die Säku-  larisation und damit das unwiderrufliche Ende herein, mit der Folge schwerster  Erschütterungen für das gesamte Kirchenwesen in Deutschland. Sailer, ein aufmerk-  samer Beobachter des bewegten politischen Kräftespiels seit 1798, hat die sich über-  stürzenden Ereignisse an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert bemerkenswert  . mir teures Wort ist das: „Ich will in  nüchtern und gelassen kommentiert. „Ein  meinem Geleise bleiben, und mein Geleise ist: Zuschauen — ohne mit niederzureißen.  — Meine Pflicht tun im stillen Aufbauen. — Auf den bei allem Wechsel — über allen  Wechsel Erhabenen allein trauen. — Die Menschen auch wider ihren Willen lieb-  haben. - Und die Freundschaft heilig halten! Gott schenke mir seinen Geist, daß ich  seinen Willen tue“ — so in einem Brief vom 28. Februar 1801 °®.  Und dann seine aphoristischen Gedanken über „Die Tage der Zertrümmerun  .  a  {  S  1792-1802“ im sechsten und letzten Bändchen seiner Sammlung „Briefe aus  len Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung“, versehen mit dem Datum des  Neujahrstages 1803*. „... Staub ist der Erde Herrlichkeit — was zeitlich ist, zer-  malmt die Zeit — die Alleszermalmende. Was Staub ist, zeigt sich dann am klarsten,  wann er entfliegt — (eine Wolke bildet, und — verschwindet). Je höher der Staub liegt,  desto leichter entführt ihn der Wind - (wenn er einmal in voller Bewegung ist). ...  meisten Alumnen ein ernstes, bedächtiges Streben nach gründlichen Kenntnissen und einer in  jeder Hinsicht dem Berufe eines Priesters würdige[n] Bildung.“ Andreas Schmid, Geschichte  des Georgianums in München. Festschrift zum 400jährigen Jubiläum, Regensburg 1894, 261 f.  78 Schiel, Sailer 1, 621-737; Schwaiger, Kirchenvater 126-178; Karl Hausberger, Sailers Weg  zur Bischofswürde, in: Schwaiger/Mai, Sailer 123-159; Paul Mai, Johann Michael Sailers  Wirken als Weihbischof und Bischof im Bistum Regensburg, Schwaiger/Mai, Sailer 161-208;  Karl Hausberger, Geschichte des Bistums Regensburg 1-2, Regensburg 1989, hier 2, 115-126.  7? Sailer wurde am 23. August 1829, mit 78 Jahren, Bischof von Regensburg.  ®° Sailer an Eleonore Auguste von Stolberg-Wernigerode, Landshut, 28. Februar 1801. Schiel,  Sailer 2, 222 f.  %' Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung. Gewählt, übersetzt und zur  Belehrung und Erbauung seiner Mitchristen herausgegeben von Johann Michael Sailer 1—4,  München 1800-1804 (WW 10-12). — „Die Tage der Zertrümmerung. 1792-1802. An Theophil,  den jüngsten.“ WW 12, 299-318.  271  19meısten Alumnen eın ErNSLteES, bedächtiges Streben nach gründlıchen Kenntnissen un:! eiıner 1n
jeder Hınsıcht dem Berute eines Priesters würdiıge[n] Biıldung.“ Andreas Schmid, Geschichte
des Georgiaanums 1n München. Festschrift ZU 400)jährigen Jubiläum, Regensburg 1894, 7261

Schiel, Saıler 1, 621—737; Schwaiger, Kıiırchenvater 126-—1 78; arl Hausberger, Saılers Weg
ZU!r Bıschofswürde, 1N: Schwaiger/Maı, Sailer 125—-159%; Paul Maı, Johann Miıchael Saılers
Wırken als Weıhbischof un:! Bıschot 1mM Bıstum Regensburg, Schwaiger/Maı, Sailer 161—208;
arl Hausberger, Geschichte des Bıstums Regensburg 1—2, Regensburg 1989, 1er 2! 115-126

Saıler wurde z August 1829, mMi1t 78 Jahren, Bischot VO Regensburg.
Saıler Eleonore Auguste VO Stolberg-Wernigerode, Landshut, Februar 1801 Schiel,

Sailer 2’ 2272
Briete Aaus allen Jahrhunderten der christlichen Zeıtrechnung. Gewählt, übersetzt und ZUur

Belehrung un|! Erbauung seıner Miıtchristen herausgegeben VO  - Johann Miıchael Sailer 1
München O1804 ja „Die Tage der Zertrümmerung. 21O2 An Theophıl,
den jüngsten.“ 1 ‘9 299—318
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Die ewıge Wahrheit hat eınen unvergänglichen Kern, vergängliche Hüllen, zufällige
Vergoldungen. Die etzten wel kann die eıt meıstern: der meıstert dıe eit.Die ewige Wahrheit hat einen unvergänglichen Kern, vergängliche Hüllen, zufällige  Vergoldungen. Die letzten zwei kann die Zeit meistern; der erste meistert die Zeit.  ... Wenn Gott etwas an seinem Volke zu erinnern hat, so fängt er bei den Ober-  Arbeitern an, ohne auf die Uniform zu sehen ...“ *,  Schließlich das Gedicht, das sich Sailer nach seinem eigenen Wort am 20. Juli 1800,  als nach der Schlacht von Marengo „der erste, friedverheißende Waffenstillstand  gemacht ward“ — und über die Säkularisation bereits verhandelt wurde —, ins Herz  geschrieben hatte:  „Weissagung  Ein Dialog zwischen dem hohen Klerus Deutschlands und dem niedern Evangelium  Palästinens  Klerus  Der große Sieger kam,  Und sah und siegt und nahm  Uns Geistlichen der Erde Glanz und Gut,  Und Macht und Ehr und Schwert und Fürstenhut  Und alles Hoch- und Weltlichsein.  Evangelium  Noch steht der größre Mann.  Der schadlos halten kann,  Und schenket zum Ersatz von Erdengut  Und Macht und Ehr’ und Schwert und Fürstenhut —  Euch Geistlichen das Geistlichsein.“ ®  Den Keim ebendieses „Geistlichseins“ seinen Schülern einzusenken und sie so für  ihren künftigen Beruf als Priester und „Seelsorger“ — wie er formuliert — zu rüsten,  war Sailer lebenslang bemüht — in einer Zeit, in der einerseits (angesichts der zumeist  beschränkten Lebensverhältnisse und begrenzten Möglichkeiten einer Berufs-  wahl, nicht zuletzt auch in Anbetracht größerer Kinderzahl in den Familien) das  „Geistlichwerden“ vielfach eine Frage der Versorgung war (verbunden mit sozialem  Aufstie  )  und andererseits infolge des Vordringens einer kirchen- und christentums-  feindlic  R  en Aufklärung und der Popularisierung ihrer Prinzipien sowie infolge  der angedeuteten Erschütterungen das Berufsbild und Selbstverständnis des Geist-  lichen in eine schwere Krise geriet, oder um mit Sailer zu reden: in einer Zeit, deren  „Wörterscheu ... dieß Wort Priester nicht hören“ mochte*. Dabei blieb sich Sailer  stets gleich. Man kann nicht etwa einen auf;  eklärten, weltoffenen, „fortschrittlich“  denkenden jungen Sailer gegen einen zune  n  mend sich verschließenden, „konser-  vativen“ oder gar „doktrinären“ späten Sailer ausspielen. Er setzte in Dillingen und  in Landshut lediglich die Akzente anders, weil er hier und dort mit einer je ver-  schiedenen Situation konfrontiert wurde. Im übrigen war er ein viel zu eigenständi-  ger Denker, um ihn in eine bestimmte Richtung einordnen zu können. Er nahm viel-  mehr positive Impulse auf, wo immer er sie fand, und ließ sich von ihnen inspirie-  ren. Und zeitlebens wahrte er sich, mit der Erfahrung fortschreitend, die Kraft kri-  tischer Unterscheidung.  Doch was macht nun den „Geistlich-Geistlichen“ im Sinne Sailers aus? Sailers  R WW 42/301-£;  ® Schiel, Sailer 2, 223.  #* WW 19, 186.  272Wenn CGott eLWAS seinem Volke eriınnern hat, fangt bei den ber-
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Erkenntnis des menschlıchen Gemüts, die „ıhrer Abkuntt nach gyöttliıch:Prämisse lautet zunächst: „Sobald das menschliche Gemüth jene Richtung gewon-  nen hat, kraft welcher es Gott als seinen Ursprung, und als seinen Zielpunkt aner-  kennt: so hat es das, was Religion ist, und werth ist, Religion zu heißen  «84  . Diese  Erkenntnis des menschlichen Gemüts, die „ihrer Abkunft nach göttlich: ... Ihrem  Geiste nach ewig“ sei®, bedürfe der steten Förderun  und Vertiefung, damit „die  Hebung des Gemüthes zu Gott ... allmählich in eine  f  ste Richtung zu Gott über-  eht“ und „als beharrende Einigung mit Gott, ... als beharrende Ruhe in Gott“ sich  vollende”. Ja, überhaupt könne „Bildung der Menschheit ... nur in dem Maße ge-  deihen, und als gedeihend angesehen werden, in welchem die beste Frucht aller  Menschenbildung in ihrem Wachsthum gefördert wird“. Diese „beste Frucht aller  Menschenbildung“, nämlich „Reife der Vernunft, ... Schönheit und Seligkeit des  Gemüthes, ... Tugend und Weisheit des Lebens, ist die Eine, göttliche, ewige Reli-  gion“®, und diese „ist durch Christus in einer neuen Fülle des Lichtes an den Tag  «89  gebracht worden  . Nun könne jedoch „Religion  in dem menschlichen Ge-  schlechte ... nicht wohl ausgebreitet, fortgepflanzt, verewiget werden ohne Verein  religiöser Menschen“. „Dieser Menschenverein“ aber, „der nur aus Religion hervor-  geht, der nur in und durch Religion besteht, der sich nur in der Religion bewegt, der  nur auf Religion ausgeht, heißt — Kirche“, und diese ist „wie die Eine, göttliche,  ewige Religion durch Christus ... in neuer,  öttlicher Gestalt hervorgetreten“ — „was  immer die Zeit an dieser Gestalt entstellt haben mag ...  D  “ In dieser Kirche, die „Ein  Leib sei, aus unzähligen Gliedern zusammengefügt, und von Einem Geiste beseelet“,  existiere, von Christus eingesetzt, „ein besonderer Stand von Männern, denen das  große Amt anvertraut ist, die Religion Christi“ und alle aus ihr strömenden Seg-  nungen „auszubreiten, fortzupflanzen, zu verewigen“: eben der „Priesterstand“, der  Stand der Geistlichen*.  Damit ist die Größe der mit dem Priesteramt verbundenen Aufgabe angedeutet,  deren Ernst, aber auch deren Erhabenheit Sailer hervorzuheben nicht müde wird.  Denn: „Nie haben Menschen Großes gewirkt, denen nicht Großes vorleuchtete,  oder wenigstens vordimmerte. Nie wird der Geistliche große Dinge thun, wenn ihm  nicht die Größe seines Berufes mit Gottes Macht in die Seele blitzet”.“ Nur solche  Geistliche verdienen nach Sailer überhaupt „geistlich“ genannt zu werden, „welche  von dem Geiste der Wahrheit, die das Gemüth lichthell und rein, still und frei, gut  und selig macht, durchdrungen, das Leben des Geistes, das sie in sich haben, auch  außer sich offenbaren, und in Andern zu erzeugen und zu erziehen Weisheit, Liebe,  Mannhaftigkeit genug besitzen ..  . Sie treibt der gute, der lautere, der heilige Geist;  sie treibt  d  er göttliche Geist, der von Christus“ — und nun erinnert Sailer an die  „Urbilder“ der apostolischen Zeit — „in Petrus, Johannes, Paulus ... und von da in  Timotheus, Titus, Polykarpus ... übergegangen war: darum sind sie, was sie heißen,  5 WW 19, 181  % WW 19, 184  3 WW 19, 182  38 WW 19, 184  ® WW 19, 185  ” WW 19, 185 f.  2 WW 19, 186.  2 WW 16, 14. — Zum Folgenden siehe auch den ganzen zweiten Abschnitt über das „Ideal  des guten Seelensorgers“ ebd. 1440 und WW 18, 248-252 („Ideal des guten Priesters) sowie  den dritten und letzten Teil der „Vorlesungen aus der Pastoraltheologie“ („Der Seelsorger, als  Mensch, in seinen übrigen Verhältnissen“) WW 18, 253-376.  273  19°Ihrem
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Hebung des Gemuüthes GottPrämisse lautet zunächst: „Sobald das menschliche Gemüth jene Richtung gewon-  nen hat, kraft welcher es Gott als seinen Ursprung, und als seinen Zielpunkt aner-  kennt: so hat es das, was Religion ist, und werth ist, Religion zu heißen  «84  . Diese  Erkenntnis des menschlichen Gemüts, die „ihrer Abkunft nach göttlich: ... Ihrem  Geiste nach ewig“ sei®, bedürfe der steten Förderun  und Vertiefung, damit „die  Hebung des Gemüthes zu Gott ... allmählich in eine  f  ste Richtung zu Gott über-  eht“ und „als beharrende Einigung mit Gott, ... als beharrende Ruhe in Gott“ sich  vollende”. Ja, überhaupt könne „Bildung der Menschheit ... nur in dem Maße ge-  deihen, und als gedeihend angesehen werden, in welchem die beste Frucht aller  Menschenbildung in ihrem Wachsthum gefördert wird“. Diese „beste Frucht aller  Menschenbildung“, nämlich „Reife der Vernunft, ... Schönheit und Seligkeit des  Gemüthes, ... Tugend und Weisheit des Lebens, ist die Eine, göttliche, ewige Reli-  gion“®, und diese „ist durch Christus in einer neuen Fülle des Lichtes an den Tag  «89  gebracht worden  . Nun könne jedoch „Religion  in dem menschlichen Ge-  schlechte ... nicht wohl ausgebreitet, fortgepflanzt, verewiget werden ohne Verein  religiöser Menschen“. „Dieser Menschenverein“ aber, „der nur aus Religion hervor-  geht, der nur in und durch Religion besteht, der sich nur in der Religion bewegt, der  nur auf Religion ausgeht, heißt — Kirche“, und diese ist „wie die Eine, göttliche,  ewige Religion durch Christus ... in neuer,  öttlicher Gestalt hervorgetreten“ — „was  immer die Zeit an dieser Gestalt entstellt haben mag ...  D  “ In dieser Kirche, die „Ein  Leib sei, aus unzähligen Gliedern zusammengefügt, und von Einem Geiste beseelet“,  existiere, von Christus eingesetzt, „ein besonderer Stand von Männern, denen das  große Amt anvertraut ist, die Religion Christi“ und alle aus ihr strömenden Seg-  nungen „auszubreiten, fortzupflanzen, zu verewigen“: eben der „Priesterstand“, der  Stand der Geistlichen*.  Damit ist die Größe der mit dem Priesteramt verbundenen Aufgabe angedeutet,  deren Ernst, aber auch deren Erhabenheit Sailer hervorzuheben nicht müde wird.  Denn: „Nie haben Menschen Großes gewirkt, denen nicht Großes vorleuchtete,  oder wenigstens vordimmerte. Nie wird der Geistliche große Dinge thun, wenn ihm  nicht die Größe seines Berufes mit Gottes Macht in die Seele blitzet”.“ Nur solche  Geistliche verdienen nach Sailer überhaupt „geistlich“ genannt zu werden, „welche  von dem Geiste der Wahrheit, die das Gemüth lichthell und rein, still und frei, gut  und selig macht, durchdrungen, das Leben des Geistes, das sie in sich haben, auch  außer sich offenbaren, und in Andern zu erzeugen und zu erziehen Weisheit, Liebe,  Mannhaftigkeit genug besitzen ..  . Sie treibt der gute, der lautere, der heilige Geist;  sie treibt  d  er göttliche Geist, der von Christus“ — und nun erinnert Sailer an die  „Urbilder“ der apostolischen Zeit — „in Petrus, Johannes, Paulus ... und von da in  Timotheus, Titus, Polykarpus ... übergegangen war: darum sind sie, was sie heißen,  5 WW 19, 181  % WW 19, 184  3 WW 19, 182  38 WW 19, 184  ® WW 19, 185  ” WW 19, 185 f.  2 WW 19, 186.  2 WW 16, 14. — Zum Folgenden siehe auch den ganzen zweiten Abschnitt über das „Ideal  des guten Seelensorgers“ ebd. 1440 und WW 18, 248-252 („Ideal des guten Priesters) sowie  den dritten und letzten Teil der „Vorlesungen aus der Pastoraltheologie“ („Der Seelsorger, als  Mensch, in seinen übrigen Verhältnissen“) WW 18, 253-376.  273  19°allmählich ın ıne Pste Richtun Gott über-
eht“ und „als beharrende Eınıgung mıt Gott,;Prämisse lautet zunächst: „Sobald das menschliche Gemüth jene Richtung gewon-  nen hat, kraft welcher es Gott als seinen Ursprung, und als seinen Zielpunkt aner-  kennt: so hat es das, was Religion ist, und werth ist, Religion zu heißen  «84  . Diese  Erkenntnis des menschlichen Gemüts, die „ihrer Abkunft nach göttlich: ... Ihrem  Geiste nach ewig“ sei®, bedürfe der steten Förderun  und Vertiefung, damit „die  Hebung des Gemüthes zu Gott ... allmählich in eine  f  ste Richtung zu Gott über-  eht“ und „als beharrende Einigung mit Gott, ... als beharrende Ruhe in Gott“ sich  vollende”. Ja, überhaupt könne „Bildung der Menschheit ... nur in dem Maße ge-  deihen, und als gedeihend angesehen werden, in welchem die beste Frucht aller  Menschenbildung in ihrem Wachsthum gefördert wird“. Diese „beste Frucht aller  Menschenbildung“, nämlich „Reife der Vernunft, ... Schönheit und Seligkeit des  Gemüthes, ... Tugend und Weisheit des Lebens, ist die Eine, göttliche, ewige Reli-  gion“®, und diese „ist durch Christus in einer neuen Fülle des Lichtes an den Tag  «89  gebracht worden  . Nun könne jedoch „Religion  in dem menschlichen Ge-  schlechte ... nicht wohl ausgebreitet, fortgepflanzt, verewiget werden ohne Verein  religiöser Menschen“. „Dieser Menschenverein“ aber, „der nur aus Religion hervor-  geht, der nur in und durch Religion besteht, der sich nur in der Religion bewegt, der  nur auf Religion ausgeht, heißt — Kirche“, und diese ist „wie die Eine, göttliche,  ewige Religion durch Christus ... in neuer,  öttlicher Gestalt hervorgetreten“ — „was  immer die Zeit an dieser Gestalt entstellt haben mag ...  D  “ In dieser Kirche, die „Ein  Leib sei, aus unzähligen Gliedern zusammengefügt, und von Einem Geiste beseelet“,  existiere, von Christus eingesetzt, „ein besonderer Stand von Männern, denen das  große Amt anvertraut ist, die Religion Christi“ und alle aus ihr strömenden Seg-  nungen „auszubreiten, fortzupflanzen, zu verewigen“: eben der „Priesterstand“, der  Stand der Geistlichen*.  Damit ist die Größe der mit dem Priesteramt verbundenen Aufgabe angedeutet,  deren Ernst, aber auch deren Erhabenheit Sailer hervorzuheben nicht müde wird.  Denn: „Nie haben Menschen Großes gewirkt, denen nicht Großes vorleuchtete,  oder wenigstens vordimmerte. Nie wird der Geistliche große Dinge thun, wenn ihm  nicht die Größe seines Berufes mit Gottes Macht in die Seele blitzet”.“ Nur solche  Geistliche verdienen nach Sailer überhaupt „geistlich“ genannt zu werden, „welche  von dem Geiste der Wahrheit, die das Gemüth lichthell und rein, still und frei, gut  und selig macht, durchdrungen, das Leben des Geistes, das sie in sich haben, auch  außer sich offenbaren, und in Andern zu erzeugen und zu erziehen Weisheit, Liebe,  Mannhaftigkeit genug besitzen ..  . Sie treibt der gute, der lautere, der heilige Geist;  sie treibt  d  er göttliche Geist, der von Christus“ — und nun erinnert Sailer an die  „Urbilder“ der apostolischen Zeit — „in Petrus, Johannes, Paulus ... und von da in  Timotheus, Titus, Polykarpus ... übergegangen war: darum sind sie, was sie heißen,  5 WW 19, 181  % WW 19, 184  3 WW 19, 182  38 WW 19, 184  ® WW 19, 185  ” WW 19, 185 f.  2 WW 19, 186.  2 WW 16, 14. — Zum Folgenden siehe auch den ganzen zweiten Abschnitt über das „Ideal  des guten Seelensorgers“ ebd. 1440 und WW 18, 248-252 („Ideal des guten Priesters) sowie  den dritten und letzten Teil der „Vorlesungen aus der Pastoraltheologie“ („Der Seelsorger, als  Mensch, in seinen übrigen Verhältnissen“) WW 18, 253-376.  273  19°als beharrende Ru 1ın Gott sıch

vollende . Ja überhaupt könne „Bıldung der MenschheitPrämisse lautet zunächst: „Sobald das menschliche Gemüth jene Richtung gewon-  nen hat, kraft welcher es Gott als seinen Ursprung, und als seinen Zielpunkt aner-  kennt: so hat es das, was Religion ist, und werth ist, Religion zu heißen  «84  . Diese  Erkenntnis des menschlichen Gemüts, die „ihrer Abkunft nach göttlich: ... Ihrem  Geiste nach ewig“ sei®, bedürfe der steten Förderun  und Vertiefung, damit „die  Hebung des Gemüthes zu Gott ... allmählich in eine  f  ste Richtung zu Gott über-  eht“ und „als beharrende Einigung mit Gott, ... als beharrende Ruhe in Gott“ sich  vollende”. Ja, überhaupt könne „Bildung der Menschheit ... nur in dem Maße ge-  deihen, und als gedeihend angesehen werden, in welchem die beste Frucht aller  Menschenbildung in ihrem Wachsthum gefördert wird“. Diese „beste Frucht aller  Menschenbildung“, nämlich „Reife der Vernunft, ... Schönheit und Seligkeit des  Gemüthes, ... Tugend und Weisheit des Lebens, ist die Eine, göttliche, ewige Reli-  gion“®, und diese „ist durch Christus in einer neuen Fülle des Lichtes an den Tag  «89  gebracht worden  . Nun könne jedoch „Religion  in dem menschlichen Ge-  schlechte ... nicht wohl ausgebreitet, fortgepflanzt, verewiget werden ohne Verein  religiöser Menschen“. „Dieser Menschenverein“ aber, „der nur aus Religion hervor-  geht, der nur in und durch Religion besteht, der sich nur in der Religion bewegt, der  nur auf Religion ausgeht, heißt — Kirche“, und diese ist „wie die Eine, göttliche,  ewige Religion durch Christus ... in neuer,  öttlicher Gestalt hervorgetreten“ — „was  immer die Zeit an dieser Gestalt entstellt haben mag ...  D  “ In dieser Kirche, die „Ein  Leib sei, aus unzähligen Gliedern zusammengefügt, und von Einem Geiste beseelet“,  existiere, von Christus eingesetzt, „ein besonderer Stand von Männern, denen das  große Amt anvertraut ist, die Religion Christi“ und alle aus ihr strömenden Seg-  nungen „auszubreiten, fortzupflanzen, zu verewigen“: eben der „Priesterstand“, der  Stand der Geistlichen*.  Damit ist die Größe der mit dem Priesteramt verbundenen Aufgabe angedeutet,  deren Ernst, aber auch deren Erhabenheit Sailer hervorzuheben nicht müde wird.  Denn: „Nie haben Menschen Großes gewirkt, denen nicht Großes vorleuchtete,  oder wenigstens vordimmerte. Nie wird der Geistliche große Dinge thun, wenn ihm  nicht die Größe seines Berufes mit Gottes Macht in die Seele blitzet”.“ Nur solche  Geistliche verdienen nach Sailer überhaupt „geistlich“ genannt zu werden, „welche  von dem Geiste der Wahrheit, die das Gemüth lichthell und rein, still und frei, gut  und selig macht, durchdrungen, das Leben des Geistes, das sie in sich haben, auch  außer sich offenbaren, und in Andern zu erzeugen und zu erziehen Weisheit, Liebe,  Mannhaftigkeit genug besitzen ..  . Sie treibt der gute, der lautere, der heilige Geist;  sie treibt  d  er göttliche Geist, der von Christus“ — und nun erinnert Sailer an die  „Urbilder“ der apostolischen Zeit — „in Petrus, Johannes, Paulus ... und von da in  Timotheus, Titus, Polykarpus ... übergegangen war: darum sind sie, was sie heißen,  5 WW 19, 181  % WW 19, 184  3 WW 19, 182  38 WW 19, 184  ® WW 19, 185  ” WW 19, 185 f.  2 WW 19, 186.  2 WW 16, 14. — Zum Folgenden siehe auch den ganzen zweiten Abschnitt über das „Ideal  des guten Seelensorgers“ ebd. 1440 und WW 18, 248-252 („Ideal des guten Priesters) sowie  den dritten und letzten Teil der „Vorlesungen aus der Pastoraltheologie“ („Der Seelsorger, als  Mensch, in seinen übrigen Verhältnissen“) WW 18, 253-376.  273  19°1Ur 1n dem aße SC-
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gion“”  9 un: diese „1St durch Christus ın eiıner Fülle des Lichtes den Tag« 8'gebracht worden Nun könne jedoch „Religion in dem menschlichen (Ge-
schlechte nıcht ohl ausgebreıtet, fortgepflanzt, verewiıget werden ohne Verein
relıg1öser Menschen“ „Dıieser Menschenverein“ aber, „der 1Ur AaUus Relıgiıon hervor-
geht, der 11UTr 1ın und durch Religion besteht, der sıch 1Ur iın der Religion bewegt, der
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Leib sel, aAaus unzähligen Gliedern zusammengefügt, und VO Eınem Geilste beseelet“,
exıstiere, VO Christus eingesetzt, „ein besonderer Stand VO  - Männern, denen das
orofße Amt anveritiraut 1Sst, die Religion Christıi und alle aus ıhr strömenden deg-
NUNSCH „auszubreıten, fortzupflanzen, verewıgen“: eben der „Priesterstand“, der
Stand der Geistlichen ?.

Damiıt 1st die Größe der Mi1t dem Priesteramt verbundenen Aufgabe angedeutet,
deren Ernst, aber auch deren Erhabenheit Sailer hervorzuheben nıcht müde wiırd.
Denn: „Nıe haben Menschen Grofßes gewirkt, denen nıcht Großes vorleuchtete,
oder wenı1gstens vordämmerte. Nıe wiırd der Geıistliche grofße Dınge thun, WCI1N ıhm
nıcht die Größe se1ınes Berufes mıiıt (Csottes Macht in die Seele blitzet”.  92 « Nur solche
Geıistliche verdienen nach Sailer überhaupt „geistlich“ enannt werden, „welche
VO: dem Geıiste der Wahrheıt, die das Gemüth ıchthel und reın, stil] und frei,
un:! selıg macht, durchdrungen, das Leben des Geıistes, das sS1e 1n sıch haben, auch
außer sıch offenbaren, und 1ın Andern un: erziehen Weısheıt, Liebe,
Mannhafttı keıt besitzen Sıe treibt der gute, der lautere, der heilıge Geıist;
s1e treibt gyöttliche Geıist, der VO  — Christus“ und 1U eriınnert Sailer die
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Geistliche“ 7, Und dann tolgt das schöne Wort: „Wenn diese Geıistlich-Geıistlichen,
dıe den Dıamant des Geilstes als das Kleinod besitzen lund als dessen Frucht
Grofßmuth, Ruhe, Demuth,Geistliche“”. Und dann folgt das schöne Wort: „Wenn diese Geistlich-Geistlichen,  die den Diamant des Geistes als das erste Kleinod besitzen [und als dessen Frucht  Großmuth, Ruhe, Demuth, ... durch die Eine Liebe ... belebet], sich auch durch die  [manche Zeit-Geistliche allein prägende] ... vierfache Kultur des Buchstabens, des  Wissens, der Kunst, des Um  nicht nur Einfassun  und G  {  anges auszeichnen, so wird diese Kultur dem Diamant  anz im Auge der Welt, sondern dem Manne auch eine  besondere Gewandtheit geben, in der Welt, auf die Welt, wider den Geist der Welt  zu wirken  !94  . Jedenfalls müßten aber „die Geistlich-Geistlichen des neunzehnten  Jahrhunderts ..., um ihrem Namen und ihrer Zeit genug zu thun, nicht bloß ein  daß sie als wohltäti  Leben des Geistes haben, sondern ein solches Uebergewicht des Geistes besitzen,  e Lichter in die Finsternisse ihres Zeitalters hineinleuchten, und  als Heilkünstler höherer Art neues Leben in die Todtengebeine ihres Geschlechtes  %  senden können“”, Deshalb dürften sie auch „der Wissenschaft (des Lichtes) nicht  entbehren, und das Licht, das ihnen leuchtet, ist die ‚lautere Theologie‘, die in ihren  Höhen — Philosophie des Himmels, in ihren Tiefen — Innigkeit des anbetenden  Gemüthes, auf ihrem eigenen Grund und Boden — Geschichte und Erfahrung,  Geschichte der Offenbarungen Gottes, und Erfahrung, in der sich die Hauptsache  der göttlichen Offenbarungen Gottes immer wieder erneuert, geworden ist, und  wohl auch bleiben muß, bis sie ein lauteres Schauen der Wahrheit von Angesicht zu  Angesicht werden kann“ *. Erst solche Geistlich-Geistliche seien schließlich „wahre  Seelenhirten ..., indem sie die ihnen anvertraute Gemeinde nicht ... beherrschen,  nicht mit ... Blendwerk an sich locken, sondern mit dem sanften Stabe der Wahrheit,  der Liebe, des Beispiels zu Gott hin, und zum Leben des Geistes ein=leiten, und  nicht müde werden, auf diesem Pfade fortzuleiten“”. Sie „wissen nicht selten auch  dem kalten Unglauben eine Achtung gegen sich abzunöthigen, wenn nicht durch  das, was sie glauben und lehren, gewiß durch das, was sie sind und darstellen“ ”. Da  im übrigen „ihr Reich nicht von der Welt ist, so stehen sie keinem Weltreiche im  Wege“ und „lassen sich“ weder „zu Werkzeugen irgend eines Hof- oder Bürger-  zwistes, noch weniger zu Sprechern der Anarchie erniedrigen“: auch „dienen [sie]  weder als kühne Vorspringer, noch als lahme Nachzügler“ im „großen Heere“ einer  „einseitigen Aufklärung“. „Und, da sie den Tyrann, der in jeder Menschenbrust  wohnt, in der ihrigen zuerst gebunden haben, und dann lehren, wie ihn Jeder in sich  selber bewachen und bändigen müsse: so kann sich keine Partei, die im Grunde doch  nur durch die Unterdrückung der Andern herrschen will, rühmen, sie auf ihrer Seite  zu haben.“ Denn: „Die großen Angelegenheiten der Ewigkeit sind ihnen zu groß, als  daß sie dieselben mit den kleinlichen der Zeit vermengen sollten“ ”.  In der Funktion des „Kirchenamtes“ ist der „Geistlich-Geistliche“ nach Sailer  „der Lehrer seiner Gemeinde“ als Prediger und Katechet, „der Liturg seiner Ge-  meinde ... nach den Bedürfnissen der ganzen Gemeinde und ihrer einzelnen Glie-  der“, vor allem aber „der Freund seiner Gemeinde, der die individuelle Seelen-  pflege als das Heiligthum seines Berufes ansieht“'. Wer letzteres - nämlich die  Aufgabe der eigentlichen „Seelensorge“ im Beichtstuhl, am Krankenbett, im Privat-  ® WW 19, 5.  * ww 19,5f.  5 WW 19,7.  % WW 19, 6.  W 198  %® WW 19, 11  ” WW 19,12.  199 ww 19, 15  274durch die ıne LiebeGeistliche“”. Und dann folgt das schöne Wort: „Wenn diese Geistlich-Geistlichen,  die den Diamant des Geistes als das erste Kleinod besitzen [und als dessen Frucht  Großmuth, Ruhe, Demuth, ... durch die Eine Liebe ... belebet], sich auch durch die  [manche Zeit-Geistliche allein prägende] ... vierfache Kultur des Buchstabens, des  Wissens, der Kunst, des Um  nicht nur Einfassun  und G  {  anges auszeichnen, so wird diese Kultur dem Diamant  anz im Auge der Welt, sondern dem Manne auch eine  besondere Gewandtheit geben, in der Welt, auf die Welt, wider den Geist der Welt  zu wirken  !94  . Jedenfalls müßten aber „die Geistlich-Geistlichen des neunzehnten  Jahrhunderts ..., um ihrem Namen und ihrer Zeit genug zu thun, nicht bloß ein  daß sie als wohltäti  Leben des Geistes haben, sondern ein solches Uebergewicht des Geistes besitzen,  e Lichter in die Finsternisse ihres Zeitalters hineinleuchten, und  als Heilkünstler höherer Art neues Leben in die Todtengebeine ihres Geschlechtes  %  senden können“”, Deshalb dürften sie auch „der Wissenschaft (des Lichtes) nicht  entbehren, und das Licht, das ihnen leuchtet, ist die ‚lautere Theologie‘, die in ihren  Höhen — Philosophie des Himmels, in ihren Tiefen — Innigkeit des anbetenden  Gemüthes, auf ihrem eigenen Grund und Boden — Geschichte und Erfahrung,  Geschichte der Offenbarungen Gottes, und Erfahrung, in der sich die Hauptsache  der göttlichen Offenbarungen Gottes immer wieder erneuert, geworden ist, und  wohl auch bleiben muß, bis sie ein lauteres Schauen der Wahrheit von Angesicht zu  Angesicht werden kann“ *. Erst solche Geistlich-Geistliche seien schließlich „wahre  Seelenhirten ..., indem sie die ihnen anvertraute Gemeinde nicht ... beherrschen,  nicht mit ... Blendwerk an sich locken, sondern mit dem sanften Stabe der Wahrheit,  der Liebe, des Beispiels zu Gott hin, und zum Leben des Geistes ein=leiten, und  nicht müde werden, auf diesem Pfade fortzuleiten“”. Sie „wissen nicht selten auch  dem kalten Unglauben eine Achtung gegen sich abzunöthigen, wenn nicht durch  das, was sie glauben und lehren, gewiß durch das, was sie sind und darstellen“ ”. Da  im übrigen „ihr Reich nicht von der Welt ist, so stehen sie keinem Weltreiche im  Wege“ und „lassen sich“ weder „zu Werkzeugen irgend eines Hof- oder Bürger-  zwistes, noch weniger zu Sprechern der Anarchie erniedrigen“: auch „dienen [sie]  weder als kühne Vorspringer, noch als lahme Nachzügler“ im „großen Heere“ einer  „einseitigen Aufklärung“. „Und, da sie den Tyrann, der in jeder Menschenbrust  wohnt, in der ihrigen zuerst gebunden haben, und dann lehren, wie ihn Jeder in sich  selber bewachen und bändigen müsse: so kann sich keine Partei, die im Grunde doch  nur durch die Unterdrückung der Andern herrschen will, rühmen, sie auf ihrer Seite  zu haben.“ Denn: „Die großen Angelegenheiten der Ewigkeit sind ihnen zu groß, als  daß sie dieselben mit den kleinlichen der Zeit vermengen sollten“ ”.  In der Funktion des „Kirchenamtes“ ist der „Geistlich-Geistliche“ nach Sailer  „der Lehrer seiner Gemeinde“ als Prediger und Katechet, „der Liturg seiner Ge-  meinde ... nach den Bedürfnissen der ganzen Gemeinde und ihrer einzelnen Glie-  der“, vor allem aber „der Freund seiner Gemeinde, der die individuelle Seelen-  pflege als das Heiligthum seines Berufes ansieht“'. Wer letzteres - nämlich die  Aufgabe der eigentlichen „Seelensorge“ im Beichtstuhl, am Krankenbett, im Privat-  ® WW 19, 5.  * ww 19,5f.  5 WW 19,7.  % WW 19, 6.  W 198  %® WW 19, 11  ” WW 19,12.  199 ww 19, 15  274belebet], sıch auch durch die
|manche Zeıt-Geıistliıche alleın prägende]Geistliche“”. Und dann folgt das schöne Wort: „Wenn diese Geistlich-Geistlichen,  die den Diamant des Geistes als das erste Kleinod besitzen [und als dessen Frucht  Großmuth, Ruhe, Demuth, ... durch die Eine Liebe ... belebet], sich auch durch die  [manche Zeit-Geistliche allein prägende] ... vierfache Kultur des Buchstabens, des  Wissens, der Kunst, des Um  nicht nur Einfassun  und G  {  anges auszeichnen, so wird diese Kultur dem Diamant  anz im Auge der Welt, sondern dem Manne auch eine  besondere Gewandtheit geben, in der Welt, auf die Welt, wider den Geist der Welt  zu wirken  !94  . Jedenfalls müßten aber „die Geistlich-Geistlichen des neunzehnten  Jahrhunderts ..., um ihrem Namen und ihrer Zeit genug zu thun, nicht bloß ein  daß sie als wohltäti  Leben des Geistes haben, sondern ein solches Uebergewicht des Geistes besitzen,  e Lichter in die Finsternisse ihres Zeitalters hineinleuchten, und  als Heilkünstler höherer Art neues Leben in die Todtengebeine ihres Geschlechtes  %  senden können“”, Deshalb dürften sie auch „der Wissenschaft (des Lichtes) nicht  entbehren, und das Licht, das ihnen leuchtet, ist die ‚lautere Theologie‘, die in ihren  Höhen — Philosophie des Himmels, in ihren Tiefen — Innigkeit des anbetenden  Gemüthes, auf ihrem eigenen Grund und Boden — Geschichte und Erfahrung,  Geschichte der Offenbarungen Gottes, und Erfahrung, in der sich die Hauptsache  der göttlichen Offenbarungen Gottes immer wieder erneuert, geworden ist, und  wohl auch bleiben muß, bis sie ein lauteres Schauen der Wahrheit von Angesicht zu  Angesicht werden kann“ *. Erst solche Geistlich-Geistliche seien schließlich „wahre  Seelenhirten ..., indem sie die ihnen anvertraute Gemeinde nicht ... beherrschen,  nicht mit ... Blendwerk an sich locken, sondern mit dem sanften Stabe der Wahrheit,  der Liebe, des Beispiels zu Gott hin, und zum Leben des Geistes ein=leiten, und  nicht müde werden, auf diesem Pfade fortzuleiten“”. Sie „wissen nicht selten auch  dem kalten Unglauben eine Achtung gegen sich abzunöthigen, wenn nicht durch  das, was sie glauben und lehren, gewiß durch das, was sie sind und darstellen“ ”. Da  im übrigen „ihr Reich nicht von der Welt ist, so stehen sie keinem Weltreiche im  Wege“ und „lassen sich“ weder „zu Werkzeugen irgend eines Hof- oder Bürger-  zwistes, noch weniger zu Sprechern der Anarchie erniedrigen“: auch „dienen [sie]  weder als kühne Vorspringer, noch als lahme Nachzügler“ im „großen Heere“ einer  „einseitigen Aufklärung“. „Und, da sie den Tyrann, der in jeder Menschenbrust  wohnt, in der ihrigen zuerst gebunden haben, und dann lehren, wie ihn Jeder in sich  selber bewachen und bändigen müsse: so kann sich keine Partei, die im Grunde doch  nur durch die Unterdrückung der Andern herrschen will, rühmen, sie auf ihrer Seite  zu haben.“ Denn: „Die großen Angelegenheiten der Ewigkeit sind ihnen zu groß, als  daß sie dieselben mit den kleinlichen der Zeit vermengen sollten“ ”.  In der Funktion des „Kirchenamtes“ ist der „Geistlich-Geistliche“ nach Sailer  „der Lehrer seiner Gemeinde“ als Prediger und Katechet, „der Liturg seiner Ge-  meinde ... nach den Bedürfnissen der ganzen Gemeinde und ihrer einzelnen Glie-  der“, vor allem aber „der Freund seiner Gemeinde, der die individuelle Seelen-  pflege als das Heiligthum seines Berufes ansieht“'. Wer letzteres - nämlich die  Aufgabe der eigentlichen „Seelensorge“ im Beichtstuhl, am Krankenbett, im Privat-  ® WW 19, 5.  * ww 19,5f.  5 WW 19,7.  % WW 19, 6.  W 198  %® WW 19, 11  ” WW 19,12.  199 ww 19, 15  274viertache Kultur des Buchstabens, des
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See enhirten indem S1e die ıhnen Gemeinde nıchtGeistliche“”. Und dann folgt das schöne Wort: „Wenn diese Geistlich-Geistlichen,  die den Diamant des Geistes als das erste Kleinod besitzen [und als dessen Frucht  Großmuth, Ruhe, Demuth, ... durch die Eine Liebe ... belebet], sich auch durch die  [manche Zeit-Geistliche allein prägende] ... vierfache Kultur des Buchstabens, des  Wissens, der Kunst, des Um  nicht nur Einfassun  und G  {  anges auszeichnen, so wird diese Kultur dem Diamant  anz im Auge der Welt, sondern dem Manne auch eine  besondere Gewandtheit geben, in der Welt, auf die Welt, wider den Geist der Welt  zu wirken  !94  . Jedenfalls müßten aber „die Geistlich-Geistlichen des neunzehnten  Jahrhunderts ..., um ihrem Namen und ihrer Zeit genug zu thun, nicht bloß ein  daß sie als wohltäti  Leben des Geistes haben, sondern ein solches Uebergewicht des Geistes besitzen,  e Lichter in die Finsternisse ihres Zeitalters hineinleuchten, und  als Heilkünstler höherer Art neues Leben in die Todtengebeine ihres Geschlechtes  %  senden können“”, Deshalb dürften sie auch „der Wissenschaft (des Lichtes) nicht  entbehren, und das Licht, das ihnen leuchtet, ist die ‚lautere Theologie‘, die in ihren  Höhen — Philosophie des Himmels, in ihren Tiefen — Innigkeit des anbetenden  Gemüthes, auf ihrem eigenen Grund und Boden — Geschichte und Erfahrung,  Geschichte der Offenbarungen Gottes, und Erfahrung, in der sich die Hauptsache  der göttlichen Offenbarungen Gottes immer wieder erneuert, geworden ist, und  wohl auch bleiben muß, bis sie ein lauteres Schauen der Wahrheit von Angesicht zu  Angesicht werden kann“ *. Erst solche Geistlich-Geistliche seien schließlich „wahre  Seelenhirten ..., indem sie die ihnen anvertraute Gemeinde nicht ... beherrschen,  nicht mit ... Blendwerk an sich locken, sondern mit dem sanften Stabe der Wahrheit,  der Liebe, des Beispiels zu Gott hin, und zum Leben des Geistes ein=leiten, und  nicht müde werden, auf diesem Pfade fortzuleiten“”. Sie „wissen nicht selten auch  dem kalten Unglauben eine Achtung gegen sich abzunöthigen, wenn nicht durch  das, was sie glauben und lehren, gewiß durch das, was sie sind und darstellen“ ”. Da  im übrigen „ihr Reich nicht von der Welt ist, so stehen sie keinem Weltreiche im  Wege“ und „lassen sich“ weder „zu Werkzeugen irgend eines Hof- oder Bürger-  zwistes, noch weniger zu Sprechern der Anarchie erniedrigen“: auch „dienen [sie]  weder als kühne Vorspringer, noch als lahme Nachzügler“ im „großen Heere“ einer  „einseitigen Aufklärung“. „Und, da sie den Tyrann, der in jeder Menschenbrust  wohnt, in der ihrigen zuerst gebunden haben, und dann lehren, wie ihn Jeder in sich  selber bewachen und bändigen müsse: so kann sich keine Partei, die im Grunde doch  nur durch die Unterdrückung der Andern herrschen will, rühmen, sie auf ihrer Seite  zu haben.“ Denn: „Die großen Angelegenheiten der Ewigkeit sind ihnen zu groß, als  daß sie dieselben mit den kleinlichen der Zeit vermengen sollten“ ”.  In der Funktion des „Kirchenamtes“ ist der „Geistlich-Geistliche“ nach Sailer  „der Lehrer seiner Gemeinde“ als Prediger und Katechet, „der Liturg seiner Ge-  meinde ... nach den Bedürfnissen der ganzen Gemeinde und ihrer einzelnen Glie-  der“, vor allem aber „der Freund seiner Gemeinde, der die individuelle Seelen-  pflege als das Heiligthum seines Berufes ansieht“'. Wer letzteres - nämlich die  Aufgabe der eigentlichen „Seelensorge“ im Beichtstuhl, am Krankenbett, im Privat-  ® WW 19, 5.  * ww 19,5f.  5 WW 19,7.  % WW 19, 6.  W 198  %® WW 19, 11  ” WW 19,12.  199 ww 19, 15  274beherrschen,
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1Ur durch die Unterdrückung der Andern herrschen will, rühmen, S1C auf ıhrer Seıite

haben.“ Denn: „Die großen Angele enheiten der Ewigkeıt sınd ıhnen ozrofß, als
da{fß s1e dieselben mıt den kleinlichen eıt VELINENSCH sollten“

In der Funktion des „Kırchenamtes“ 1St der „Geıistlıch-Geıistliıche“ nach Sailer
„der Lehrer seiıner Gemeinde“ als Prediger und Katechet, „der Lıiturg seiner (3e-
meınde nach den Bedürfnissen der aNnzeCn Gemeinde und ıhrer einzelnen lie-
der“, VOT allem aber „der Freund seıner Gemeıinde, der die indıvıiduelle Seelen-
pflege als das Heılıgthum se1nes Berutes ansieht  “ 100. Wer letzteres nämlıch die
Aufgabe der eigentlichen „Seelensorge“ 1mM Beichtstuhl, Krankenbett, 1M Priıvat-
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umggang „Mit Geilst und Kratt“ erfüllen *” vernachlässige, kenne weder das
102Christentum noch das pastorale Amt, Ja verkenne beides lle dreı seelsorger-lıchen Aufgaben müfßtten „e1In (sanzes in unzertrennlicher Einheıit“ bilden !” un!

sOomıt dem Geıstlichen „als Darstellungen des Eınen geistlichen Lebens und als
Funktionen des FEınen Amtes gleich heilig seyn” „Denn würdeumgang „mit Geist und Kraft“ zu erfüllen' — vernachlässige, kenne weder das  102  Christentum noch das pastorale Amt, ja er verkenne beides  . Alle drei seelsorger-  lichen Aufgaben müßten „ein Ganzes in unzertrennlicher Einheit“ bilden!® und  somit dem Geistlichen „als Darstellungen des Einen geistlichen Lebens und als  Funktionen des Einen Amtes gleich heilig seyn“. „Denn würde er ... die liturgischen  Handlungen für leere, nichts bedeutende Dinge, oder die Pflege des innern Lebens,  den vertrauten Umgang mit Gott — für Schwärmerei“ ansehen: „so würde er im  Beichtstuhle ein Apostel der falschen Freiheit, am Krankenbette ein geistloser Ge-  selle, und am Altar ein Skandal des Volkes seyn  «“ 104.  Was Predigt und Katechese betrifft, so hat der Geistliche nach Sailer in der je ange-  epaßten Form „verständlich,  messenen, das heißt dem besonderen Volkszustand ang,  eindringlich, behältlich und anwendbar“ christliche Wahrheit zu vermitteln, wobei  R  in der Wahl des Stoffes darauf zu achten ist, wie „dem Materialismus im Erkennen,  dem Mechanismus im Gebete, dem Egoismus im Sittlichen“ entgegengewirkt „und  Licht, Liebe, Leben in die Gemeinde gebracht werde'®, Sailer bietet eine Fülle auch  heute noch bedenkenswerter didaktischer Anregungen für die rechte Vorbereitung,  die sprachliche Gestaltung und den Vortrag der Predigt, wobei er nachdrücklich  f  um den s  rachlichen Stil zu  empfiehlt, die Predigt stets schriftlich zu entwerfen,  pflegen, zu kontrollieren und immerfort zu kultivieren'®. Jeden  f  alls aber müsse die  Predigt (  &  und in ihrer Art natürlich auch die Katechese) immer gegründet sein auf der  „Grundwahrheit aller Wahrheiten des ganzen Christenthums ..., wie es alle christ-  lichen Konfessionen bis auf diese Stunde anerkennen“, und diese Grundwahrheit  lautet in der von Sailer geprägten und in seinem Werk häufig wiederholten „Kurz-  formel“ des Glaubens: „Gott in Christus — das Heil der Welt“!”, Insbesondere aber  insistiert er darauf, daß „die christliche Kanzel ... der Lehre von dem ewigen Leben  eweihet“ sei und deshalb ihr allein vorbehalten bleiben müsse'®. „In der Wahl des  christlichen Predigtstoffes“ werde also der Prediger, um ein guter Volksprediger zu  sein, „es auch hierin Christus und seinen ersten Freunden nachthun müssen“. Und  nun folgt eine streng biblisch fundierte — geradezu klassische — Kurzfassung des  Inhalts christlicher Verkündigung: „Ihr erstes Wort war: Thut Buße, werdet eines  andern Sinnes!“ Ihr zweites, dem ersten gleichsinnige Wort war: Liebet einander, wie  euch Christus liebte: Liebet, wie der Vater im Himmel liebt! Ihr drittes, dem ersten  und zweiten gleichlautende Wort war: Strebet den Dingen nach, die droben sind:  Dorthin eile eure Liebe, dort ruhe euer Vertrauen, wo euer Schatz hinterlegt ist, den  keine Zeit rauben kann. — So sprachen Christus, so die Apostel in jeder Lehre das  Eine, und in jeder anders aus. Gott und Ewigkeit war der Eingang, Gott und  Ewigkeit das Mittel, Gott und Ewigkeit das Ende ihrer Lehren. - Gott und Ewig-  keit war ihnen aber nur Liebe, Licht, Leben in Christus. Gott, das Licht in Christus,  in das wir verklärt werden müssen, war ihre Glaubenslehre; Gott, die Liebe in  Christus, der wir nachlieben müssen, ihre Tugend- ihre Sittenlehre; Gott, das ewige  19l ww 19, 205.  WW 19.15;  16 WW 19, 205.  9 WW 19,; 13, 206.  '° Von der dreifachen Popularität im Predigen, d. i. von der Popularität des In=haltes, des  Aus=druckes, des Vor=trages [es handelt sich um die von Sailer neubearbeitete Dissertation  seines Schülers Alois Buchner (1783-1869), des späteren Professors für Dogmatik in Dillin-  gen, Würzburg und München und Passauer Domkapitulars]. WW 19, 19-128 hier 28.  ANW19.117-128;  19 Oder auch: „Gott in Christus — das Heil der Menschheit“. WW 19, 72, 269.  05 WW 19,31.  275die lıturgischenHandlungen für leere, nıchts bedeutende Dınge, oder dıe Pflege des innern Lebens,
den vertrauten Umgang mıiıt Gott tür Schwärmerei“ ansehen: »” würde 1m
Beichtstuhle eın Apostel der talschen Freıiheit, Krankenbette eın geistloser Ge-
selle, und Altar eın Skandal des Volkes 104

Was Predigt und Katechese betrifft, hat Geıistliche nach Sajler ın der Je aNSC-
aßten orm „verständlich,MCSSCHNECIL, das heißt dem besonderen Volkszustand aAllS

eindringlıch, behältlich und anwendbar“ christliche Wa rheit vermuitteln, wobe!l
ın der W.ahl des Stoffes darauf achten ISt, w1ıe „dem Materialismus 1mM Erkennen,
dem Mechanismus 1mM Gebete, dem Ego1smus 1M Sıttliıchen“ entgegengewirkt „und
Licht, Liebe, Leben 1ın die Gemeinde gebracht werde  105 Saıler bietet ıne Fülle auch
heute noch bedenkenswerter didaktischer nregungen für die rechte Vorbereitung,die rachliche Gestaltung und den Vortrag der Predigt, wobe! nachdrücklich

den rachlichen StilCIM iehlt, dıe Predigt schriftftlich entwerten,
pfle C} kontrollieren un! immertfort kultivieren!“  6  f Jeden alls aber musse die
Pre igt ATun! 1n ıhrer Art natürlich auch die Katechese) ımmer gegründet seın auf der
„Grundwahrheıit aller Wahrheiten des ganzen Christenthums . V WwI1e alle christ-
lıchen Konftessionen bıs autf diese Stunde anerkennen“, und diese Grundwahrheit
lautet 1ın der VO Saijler gepragten und ın seiınem Werk häufig wıederholten „Kurz-
tormel“ des Glaubens: „Gott 1n Christus das eıl der ]t“ 107 Insbesondere aber
insıstiert darauf, da{fß „die christliche Kanzelumgang „mit Geist und Kraft“ zu erfüllen' — vernachlässige, kenne weder das  102  Christentum noch das pastorale Amt, ja er verkenne beides  . Alle drei seelsorger-  lichen Aufgaben müßten „ein Ganzes in unzertrennlicher Einheit“ bilden!® und  somit dem Geistlichen „als Darstellungen des Einen geistlichen Lebens und als  Funktionen des Einen Amtes gleich heilig seyn“. „Denn würde er ... die liturgischen  Handlungen für leere, nichts bedeutende Dinge, oder die Pflege des innern Lebens,  den vertrauten Umgang mit Gott — für Schwärmerei“ ansehen: „so würde er im  Beichtstuhle ein Apostel der falschen Freiheit, am Krankenbette ein geistloser Ge-  selle, und am Altar ein Skandal des Volkes seyn  «“ 104.  Was Predigt und Katechese betrifft, so hat der Geistliche nach Sailer in der je ange-  epaßten Form „verständlich,  messenen, das heißt dem besonderen Volkszustand ang,  eindringlich, behältlich und anwendbar“ christliche Wahrheit zu vermitteln, wobei  R  in der Wahl des Stoffes darauf zu achten ist, wie „dem Materialismus im Erkennen,  dem Mechanismus im Gebete, dem Egoismus im Sittlichen“ entgegengewirkt „und  Licht, Liebe, Leben in die Gemeinde gebracht werde'®, Sailer bietet eine Fülle auch  heute noch bedenkenswerter didaktischer Anregungen für die rechte Vorbereitung,  die sprachliche Gestaltung und den Vortrag der Predigt, wobei er nachdrücklich  f  um den s  rachlichen Stil zu  empfiehlt, die Predigt stets schriftlich zu entwerfen,  pflegen, zu kontrollieren und immerfort zu kultivieren'®. Jeden  f  alls aber müsse die  Predigt (  &  und in ihrer Art natürlich auch die Katechese) immer gegründet sein auf der  „Grundwahrheit aller Wahrheiten des ganzen Christenthums ..., wie es alle christ-  lichen Konfessionen bis auf diese Stunde anerkennen“, und diese Grundwahrheit  lautet in der von Sailer geprägten und in seinem Werk häufig wiederholten „Kurz-  formel“ des Glaubens: „Gott in Christus — das Heil der Welt“!”, Insbesondere aber  insistiert er darauf, daß „die christliche Kanzel ... der Lehre von dem ewigen Leben  eweihet“ sei und deshalb ihr allein vorbehalten bleiben müsse'®. „In der Wahl des  christlichen Predigtstoffes“ werde also der Prediger, um ein guter Volksprediger zu  sein, „es auch hierin Christus und seinen ersten Freunden nachthun müssen“. Und  nun folgt eine streng biblisch fundierte — geradezu klassische — Kurzfassung des  Inhalts christlicher Verkündigung: „Ihr erstes Wort war: Thut Buße, werdet eines  andern Sinnes!“ Ihr zweites, dem ersten gleichsinnige Wort war: Liebet einander, wie  euch Christus liebte: Liebet, wie der Vater im Himmel liebt! Ihr drittes, dem ersten  und zweiten gleichlautende Wort war: Strebet den Dingen nach, die droben sind:  Dorthin eile eure Liebe, dort ruhe euer Vertrauen, wo euer Schatz hinterlegt ist, den  keine Zeit rauben kann. — So sprachen Christus, so die Apostel in jeder Lehre das  Eine, und in jeder anders aus. Gott und Ewigkeit war der Eingang, Gott und  Ewigkeit das Mittel, Gott und Ewigkeit das Ende ihrer Lehren. - Gott und Ewig-  keit war ihnen aber nur Liebe, Licht, Leben in Christus. Gott, das Licht in Christus,  in das wir verklärt werden müssen, war ihre Glaubenslehre; Gott, die Liebe in  Christus, der wir nachlieben müssen, ihre Tugend- ihre Sittenlehre; Gott, das ewige  19l ww 19, 205.  WW 19.15;  16 WW 19, 205.  9 WW 19,; 13, 206.  '° Von der dreifachen Popularität im Predigen, d. i. von der Popularität des In=haltes, des  Aus=druckes, des Vor=trages [es handelt sich um die von Sailer neubearbeitete Dissertation  seines Schülers Alois Buchner (1783-1869), des späteren Professors für Dogmatik in Dillin-  gen, Würzburg und München und Passauer Domkapitulars]. WW 19, 19-128 hier 28.  ANW19.117-128;  19 Oder auch: „Gott in Christus — das Heil der Menschheit“. WW 19, 72, 269.  05 WW 19,31.  275der Lehre VO  - dem ewıgen Leben
eweıhet“ se1 und eshalb ihr alleın vorbehalten leiben müsse '° „In der Wahl des

christlichen Predigtstoffes“ werde also der Prediger, eın guter Volkspredigerse1n, 59 auch hierin Christus und seınen ersten Freunden nachthun mussen“. Und
1U  — tolgt ıne streng bıblisch tundierte geradezu klassısche Kurzfassung des
Inhalts christlicher Verkündigung: „Ihr erstes Wort W3a Thut Buße, werdet eines
andern Sınnes!“ Ihr zweıtes, dem ersten gleichsinnıge Wort W3a  $ Liebet einander, WwI1e
euch Christus lebte: Liebet, WI1e der Vater 1mM Hımmel hebt! Ihr drıittes, dem ersten
und zweıten gleichlautende Wort W3a  B Strebet den Dıngen nach, die droben sind:
Dorthin eıle ure Liebe, dort ruhe ucTı7 Vertrauen, ucTı Schatz hınterlegt 1St, den
keine eIt rauben kann. S0 sprachen Christus, dıe Apostel ın jeder Lehre das
Eıne, un! ın jeder anders A4aus. Gott und Ewı keit War der Eıngang, Gott und
Ewigkeit das Miıttel, Gott un Ewigkeıit das En ıhrer Lehren. (ott und Ewig-keit WAar ıhnen aber 1L1ULr Liebe, Licht, Leben ın Christus. Gott, das Licht 1n Christus,
ın das WIr verklärt werden mussen, WAar ıhre Glaubenslehre; Gott, dıe Liebe 1ın
Christus, der WIr nachlieben mussen, ıhre Tugend- iıhre Sıttenlehre: Gott, das ewı1ge
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105 Von der dreitachen Popularıtät 1M Predigen, VO der Popularıität des In=haltes, des

Aus=druckes, des Vor=trages (es handelt sıch dıe VO Saıiler neubearbeitete Diıssertation
se1ınes Schülers Aloıs Buchner (1783-1 869), des spateren Protessors tür Dogmatık 1n Dıllin-
SCIl, Würzburg und München un! Passauer Domkapıtulars]. 1 ’ .12 hiıer
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Leben iın Christus, 1n das WIr verwandelt werden mussen, ıhre Heılslehre, ihre
Selıgkeitslehre“ l och hebt zugleich hervor und hıer trıtt wıeder eindringlıch
das Bild des „Geıistlich-Geıistlichen“ ın den Blickpunkt da{fß die Predigt „das Herz
des Volkes“ NUuUr dann „treffen und rühren“ könne, wenn UVOo VO  - der „Person
des Predigers“ getroffen und gerührt worden sel: „Wahrheıt MU: vorher ın dem gall-
Ze  $ Gesichte des Predigers“ sprechen, ehe S1e ın seınem Worte sıegen ll [)as
Leben des Predigers mu{(ß der Prologus seıner Reden, die halten will, mu{fß der
Commentarıus perpetuus dessen, W 4S wirklıch lehrt,; und der Epilogus, das Siegel
der gehaltenen Vorträge SCYN. Nıcht der 1st Prediger, der Sonn- und Festtagen
ın der Kırche lehrt,; sondern der 1sSt Prediger, der N Wochen, Monate, Jahre,
se1ın BANZCS Leben hindurch mıiıt der That lehret, W as estimmten Tagen miıt
Worten verkündet; das Predigtamt 1St also auch eın Continuum, w1ıe dıe wahre An-
dacht“ 110, die ihrerseıts „(ın ihrem Wesen sowohl als 1n iıhrer Darstellung) nıchts
anderes als Glaube, Liebe, Hoffnung“ se1l L11

Das heißt für Saıiler ındes keineswegs, da{fß der Geistliche seiıner Gemeıuinde be1 der
Bewältigung ıhrer zeitlichen Probleme nıcht mıt Rat und Tat beistehen dürte oder
sıch dem DDienst „der zeitlichen Wohltahrt des Staates“ entziehen musse. Schon
iındem ewWwl eıl seıner Gemeinde „MIt stiller Geschäftigkeit“ baue, zerbre-
che Ja „zugleıic die mächtigen Hemmketten des zeitlichen Wohlse ns und diene
damıt dem Staat 112 och ın der Predigt wa „den Landmann über ıtzableıter und
Schutzpocken, Kleebau und Baumzucht aufzuklären“ Ww1ıe damals ehliebt und
nıcht selten VO Obrigkeıitsstaat verordnet WAal, zumal hohen Festta wıes
Saıiler mıiıt aller Entschiedenheit als Kanzelmifßbrauch zurück. „In der SC ule,
der großen Linde dort Gemeıindeplatze, in jedem Privatumgange,
OnN: wollet, moOget ıhr den Anlafß [dazu] ergreifen, oft ıhr wollet.  « Werde dar-
über aber VO  3 der Kanzel herab gesprochen ”  on Christus und VO Licht,
Liebe, Leben, das durch iıhn kommt“ 99 darf sıch wenıgstens Niemand mehr
wundern, da{fß Predigten dieses Geilistes leer ausgehen weıl s1e durchaus eer sınd
alles Göttlichenu113.

Um Lıturgen bılden, bedart ach Sailer ZzZuerst ıhrer Einübung 1ın den Geilst
der Lıturgie, damıt s1e nıcht „als hölzerne MaschinenLeben in Christus, in das wir verwandelt werden müssen, ihre Heilslehre, ihre  Seligkeitslehre“ '®. Doch hebt er zugleich hervor — und hier tritt wieder eindringlich  das Bild des „Geistlich-Geistlichen“ in den Blickpunkt —, daß die Predigt „das Herz  des Volkes“ nur dann „treffen und rühren“ könne, wenn es zuvor von der „Person  des Predigers“ getroffen und gerührt worden sei: „Wahrheit muß vorher in dem gan-  zen Gesichte des Predigers“ sprechen, ehe sie in seinem Worte siegen will. — Das  Leben des Predigers muß der Prologus seiner Reden, die er halten will, muß der  Commentarius perpetuus dessen, was er wirklich lehrt, und der Epilogus, das Siegel  der gehaltenen Vorträge seyn. — Nicht der ist Prediger, der an Sonn- und Festtagen  in der Kirche lehrt, sondern der ist Prediger, der ganze Wochen, Monate, Jahre,  sein ganzes Leben hindurch — mit der That lehret, was er an bestimmten Tagen mit  Worten verkündet; das Predigtamt ist also auch ein Continuum, wie die wahre An-  dacht“!'°, die ihrerseits „(in ihrem Wesen sowohl als in ihrer Darstellung) nichts  anderes als Glaube, Liebe, Hoffnung“ sei  111.  Das heißt für Sailer indes keineswegs, daß der Geistliche seiner Gemeinde bei der  Bewältigung ihrer zeitlichen Probleme nicht mit Rat und Tat beistehen dürfe oder  sich dem Dienst an „der zeitlichen Wohlfahrt des Staates“ entziehen müsse. Schon  indem er am ewigen Heil seiner Gemeinde „mit stiller Geschäftigkeit“ baue, zerbre-  che er ja „zugleich die mächtigen Hemmketten des zeitlichen Wohlseyns“ und diene  damit dem Staat  112  . Doch in der Predigt etwa „den Landmann über Blitzableiter und  Schutzpocken, Kleebau und Baumzucht aufzuklären“ — wie es damals beliebt und  nicht selten vom Obrigkeitsstaat verordnet war, zumal an hohen Festtagen —, wies  Sailer mit aller Entschiedenheit als Kanzelmißbrauch zurück. „In der Schule, unter  der großen Linde dort am Gemeindeplatze, in jedem Privatumgange, oder wo ihr  sonst wollet, möget ihr den Anlaß [dazu] ergreifen, so oft ihr wollet.“ Werde dar-  über aber von der Kanzel herab gesprochen — statt „von Christus und von Licht,  Liebe, Leben, das durch ihn kommt“ —, „so darf sich wenigstens Niemand mehr  wundern, daß Predigten dieses Geistes leer ausgehen — weil sie durchaus leer sind —  alles Göttlichen  u113.  Um Liturgen zu bilden, bedarf es nach Sailer zuerst ihrer Einübung in den Geist  der Liturgie, damit sie nicht „als hölzerne Maschinen ... oder als Puppen einer aus-  wendig gelernten Aufklärun  . kalt heruntersagen, was sie kalt auswendig gelernt  haben“!**, Und um den kün  Tn  en Priestern „den höheren Sinn für die individuelle  Seelenpflege“ oder „Seelensorge“ zu erschließen, bedarf es zuerst ihrer persönlichen  Einführung „in das Geheimniß des inneren göttlichen Lebens, daß sie nur für Gott  leben“, und dann ihres Vertrautwerdens „mit den wundervollen Führungen Gottes,  daß sie auch Andere in dasselbe göttliche Leben einführen können“. Und Sailer fügt  hinzu: „Offenbar das wichtigste und am meisten versäumte Stück Arbeit in der  Bildung des Geistlichen.''”  Der hohe Anspruch, den Sailer an den Geistlichen stellt, setzt natürlich zuallererst  eine entsprechend qualifizierte und qualifizierende Bildung voraus. Eine solide wis-  senschaftlich-theologische Ausbildung, der Besuch von „Vorlesungen, die das geisti-  ge Prinzip aller Wissenschaften und Kunst entfalten“, und zwar möglichst an einer  109 WW 19, 30.  10 WW 19, 96 f.  WW 19,:37.  HZ W49, 41,  B ww 19, 31.  14 WW 19, 16.  15 WW 19, 16 £.  276oder als Puppen eıner AaUuU$Ss-

wendıg elernten Autklärun kalt heruntersagen, W 3a5 s1e kalt auswendig gelernt
haben“! Und den künö Priestern „den höheren Sınn für die indıviduelle
Seelenpflege“ oder „Seelensorge“ erschließen, bedart zuerst iıhrer persönlichen
Einführung „1N das Geheimni(ß des inneren yöttlıchen Lebens, dafß sS1e 1Ur für Gott
leben“, und dann iıhres Vertrautwerdens „Mit den wundervollen Führun Gottes,
da{fß sS1e auch Andere 1n dasselbe göttliche Leben eintühren können“ Un Saıiler fügt
hınzu: „Offenbar das wichtigste und meılisten versaumte Stück Arbeıt iın der
Bildung des Geistlichen.!

Der hohe Anspruch, den Saıiler den Geistlichen stellt, setz natürlıch zuallererst
ıne entsprechend qualıifizierte und qualifizierende Bıldung OTaus. ıne solide WI1S-
senschaftliıch-theologische Ausbildung, der Besuch VO „Vorlesungen, die das ge1st1-
SC Prinzıp aller Wissenschaften und Kunst entfalten“, und WAar möglıchst eiıner
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Universıität oder einem Lyzeum, 1Sst für Saıler ıne Selbstverständlichkeit, zumal
„der Geistliche des neunzehnten Jahrhunderts auch wahrer Wıssenschaft eın
Uebergewicht über se1ın Zeitalter gewınnen mufß, theıls sıch und seınen Stand
VOI Verachtung sıchern, theıls das Leben der Reli ın die VO  - dem talschen
Wıssen ertödteten Gemüther eintühren können“ Dıie „Mmit den öffentlıchen
Anstalten“ ebotenen Möglıchkeiten „Z&u Studium der Wıssenschaften“ betrachtet

„als WO tätıge Bıldungsmuittel“ der künftigen Geistlichen !! Die „Vielseitigkeit“
der akademischen Biıldung 1St ıhm keineswe lediglich „Einfassung des Edelsteines
VO  - großem Werthe“, sondern „selbst estein“. ber diese „OÖffentliche Erzıe-
hun bedart nach seiner Überzeugung der harmonischen Kombination miıt einer
auf den künftigen Beruts- und Lebensstand vorbereıtenden „besondern“ Erziehung
ın eiınem be1 der öffentlichen Lehranstalt errichtenden Priıesterseminar

118bischöflicher Autorität
Damıt diıese Instıtute ıhrer zweıtachen Aufgabe, nämli;ch der Erziehun iıhrer Zög-

lınge Zur Religion (spirıtuelle Ausbildung) und Zur relıg1ösen Mensc enführung
(pastoralpraktische und religionspädagogische, auch lıturgische Ausbildun )119 DC-
Nnu können, ordert Sailer iın erstier Linıe gröfßte Sorgfalt bei der W.ahl Vor-
stIe CIS, der, „Seele des Instıituts seyn“ können, „lebendiges Bıld lebend der  CIReligion seyn” musse, sodann außere Rahmenbedingungen hinsichtlich un
Bauweıse des Seminars, hinsıchtlich Kost, Hygıene, vernünitiger Tagesordnung, dıe
VCTI leichsweise durchaus bereits modernen Ma{fstäben entsprechen *, denn „dıe
Bıl Uung des eistes“ dürte „nıcht durch Verwahrlosung des Körpers gehemmet“,vielmehr musse „die Bıldun des Menschen auf menschenwürdige Weıise gefördert“
werden. Diıes nach Sa ‚.WarTr ıne Ordnung OT aus, die aber 1Ur durch \
nıge, klare, Aaus dem Geilst der Anstalt hervorgehende (Gesetze eregelt seın und nıcht
dıe dem einzelnen seıner ersönlichen Entfaltung OoOLwen ıge Freiheıit beschrän-
ken dürfe !# Insbesondere ürte den Zöglingen nıcht „dıe dreifache Freiheit 1ın
der W.ahl des öttentlichen Lehrers, 1ın der Wahl des AÄArztes, 1n der Wahl des

116
117
118 WW 19, 211.
119 1 ‚ 189 £.
120 S50 ordert Sailer als Seminargebäude eın Hauss, „dessen Lage, Umgebung un! Bauart den

Bedürtnissen der Gesundheıt, dessen Größe der ahl und dem bequemen Zusammenleben,
dessen Einriıchtung der Eınen Absıcht, der Bildung der Alumnen, entspricht. Es werden Iso
1M Hause mehrere lıchte Siäle

a) ZU!T gemeınsamen Andacht, ZU gemeınsamen Studıren, e} zu gemeınsamen Tische,
gemeınsamen Erholungen, e) Schlafstätten, ZUTr Krankenpflege vorhanden SCYH

mussen. Dıie Stätte Zzur gemeınsamen Andacht steht hıer ben Denn, wıe 1ın einer öffent-
lıchen Tanzschule eın Saal Zu Tanzen nıcht wohl tehlen darf, wiırd 1ın dem Hause, darın
Junge Geıistliche Zu Leben des elıstes gebildet werden sollen, dıe Stätte ZUTr Uebung der
Andacht, die das schönste Leben des elstes 1st, nıcht tehlen sollen. Zwar hat INan VOT e1nN1-
SCr Zeıt die Andacht, die das Wesen und den Geilst aller Tugend ın sıch tragt, ZU blofßen
Tugendmittel degradıren, oder Sal 1n das Regıster psychologischer Täuschungen seizen wol-
len; und daraus läfßt sıch erklären, WAaTrum I1l}  - die Söhne der Weıisheit VOT der Andacht WAar-

Nnen, der VO ıhr frei machen mussen glaubte. ber uch dieser Unsınn 1St mi1t vielen
Kındern des Tages VO dem Theater des Lebens, nıcht ganz verschwunden, doch auf dem
Punkte, sıch unsıchtbar machen.Universität oder an einem Lyzeum, ist für Sailer eine Selbstverständlichkeit, zumal  „der Geistliche des neunzehnten Jahrhunderts auch an wahrer Wissenschaft ein  Uebergewicht über sein Zeitalter gewinnen muß, theils um sich und seinen Stand  vor Verachtung sichern, theils um das Leben der Reli  on in die von dem falschen  Wissen ertödteten Gemüther einführen zu können“  1  gi  .  Die „mit den öffentlichen  Anstalten“ gebotenen Möglichkeiten „zum Studium der Wissenschaften“ betrachtet  er „als wohltätige Bildungsmittel“ der künftigen Geistlichen!‘'. Die „Vielseitigkeit“  der akademischen Bildung ist ihm keineswe  s lediglich „Einfassung des Edelsteines  i  von großem Werthe“, sondern „selbst Ed  elstein“. Aber diese „öffentliche Erzie-  hung“ bedarf nach seiner Überzeugung der harmonischen Kombination mit einer  auf den künftigen Berufs- und Lebensstand vorbereitenden „besondern“ Erziehung  in einem bei der öffentlichen Lehranstalt zu errichtenden Priesterseminar unter  118  bischöflicher Autorität  .  Damit diese Institute ihrer zweifachen Aufgabe, nämlich der Erziehung ihrer Zög-  linge zur Religion (spirituelle Ausbildung) und zur religiösen Menschenführung  (pastoralpraktische und religionspädagogische, auch liturgische Ausbildung)!'” ge-  nü  en können, fordert Sailer in erster Linie größte Sorgfalt bei der Wahl des Vor-  stehers, der, um „Seele des Instituts seyn“ zu können, „lebendiges Bild lebend  R  i  der  Religion seyn“ müsse, sodann äußere Rahmenbedingungen hinsichtlich gesun  Bauweise des Seminars, hinsichtlich Kost, Hygiene, vernünftiger Tagesordnung, die  vergleichsweise durchaus bereits modernen Maßstäben entsprechen‘, denn „die  Bildung des Geistes“ dürfe „nicht durch Verwahrlosung des Körpers gehemmet“,  vielmehr müsse „die Bildun  des Menschen auf menschenwürdige Weise gefördert“  werden. Dies setzt nach Sa  iler zwar eine Ordnung voraus, die aber nur durch we-  i  nige, klare, aus dem Geist der Anstalt hervorgehende Gesetze geregelt sein und nicht  die dem einzelnen zu seiner persönlichen Entfaltung notwendige Freiheit beschrän-  ken dürfe'*', Insbesondere dürfe den Zöglingen nicht „die dreifache Freiheit 1) in  der Wahl des öffentlichen Lehrers, 2) in der Wahl des Arztes, 3) in der Wahl des  16 WW 19, 212.  W wWw.19,212.  B WW 19,211.  19 WW 19, 189 £.  120 S0 fordert Sailer als Seminargebäude ein Haus, „dessen Lage, Umgebung und Bauart den  Bedürfnissen der Gesundheit, dessen Größe der Zahl und dem bequemen Zusammenleben,  dessen Einrichtung der Einen Absicht, der Bildung der Alumnen, entspricht. - Es werden also  im Hause mehrere lichte Säle  a) zur gemeinsamen Andacht, b) zum gemeinsamen Studiren, c) zum gemeinsamen Tische,  d) zu gemeinsamen Erholungen, e) zu Schlafstätten, f) zur Krankenpflege vorhanden seyn  müssen. Die Stätte zur gemeinsamen Andacht steht hier oben an. Denn, wie in einer öffent-  lichen Tanzschule ein Saal zum Tanzen nicht wohl fehlen darf, so wird in dem Hause, darin  junge Geistliche zum Leben des Geistes gebildet werden sollen, die Stätte zur Uebung der  Andacht, die das schönste Leben des Geistes ist, nicht fehlen sollen. Zwar hat man vor eini-  ger Zeit die Andacht, die das Wesen und den Geist aller Tugend in sich trägt, zum bloßen  Tugendmittel degradiren, oder gar in das Register psychologischer Täuschungen setzen wol-  len; und daraus läßt es sich erklären, warum man die Söhne der Weisheit vor der Andacht war-  nen, oder von ihr frei machen zu müssen glaubte. Aber auch dieser Unsinn ist mit so vielen  Kindern des Tages von dem Theater des Lebens, wo nicht ganz verschwunden, doch auf dem  Punkte, sich unsichtbar zu machen. ... Ein großer Garten mit schattenreichen Gängen um das  Haus wäre ein pium desiderium, das keines mehr seyn sollte. Eine Bibliothek soll dem  Priesterhause schon gar nicht fehlen. ...“ WW 19, 210-226, hier 210 f, auch 194 f.  21 ww 19, 215.  277Eın großer (sarten mıiıt schattenreichen Gängen das
Haus ware eın pıum desiderium, das keines mehr SCYN sollte Fıne Bibliothek ‚,oll dem
Priesterhause schon Sal nıcht tehlen. 1 ‚ 210—-226, hıer 210 f) uch 194

121 1 215
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Gewissens-Freundes“ beschränkt werden. Im übrıgen se1 ‚ungerechte Strenge,
selbst 1n der Forderung des Gehorsamss, eın Unrecht, und dıe Alumnen haben
auch Rechte Ww1e andere Menschen, und die mussen auch 1mM Semıumarıum und VO
dem Vorsteher respektiert werden  « 122 Und dürte dem Seminar nıcht ıne MIt
dreierle1 Klassen VO Schritten ausgestattete Bibliothek tehlen: nämli:ch mıiıt
Schrıiften, „dıe die Religion als inneres Leben, als Wıssenschaft“ und „als heilige
Kunst darstellen  “ 123. 1nnn und Zweck des Priesterseminars aber se1 die spirıtuelle
Durchbildung des künftigen Geıistlichen, 1ın dem und dem „Alles geistlıch seyn”
musse 124 „Da die Geıistlichen, dıe aus dem Priesterhause hervorgehen, nıchts (3e-
rıngeres SCYMN sollen als lebendige Getäße und lebendige Urgane der Religion, die sS1e
als Lehrer verkünden, die s1ie als Liıturgen darstellen, die S1e als Seelensorger ıIn das
Gemüth des Volkes einbilden: da s1e lebendige Getäße und Urgane der Religion 11UT
insotern SCYMN können, als S1e das eigentliche höhere Leben des (Gelistes wiırklıch ın
sıch haben; da die{fß höhere Leben des Geistes, das die Geıistlichen Geistlichen
macht, nıchts anderes Ist, als das Leben der Relıgion, das Leben der Andacht:“ und
1U tolgt ıne deutliche ıtze Matthäus Fıngerlos würde sıch der Vor-
steher die individuelle gemeinsame Bıldung der Alumnen nıcht 11UT erschweren,
sondern geradezu unmöglıch machen, wWenn s1e blo{fß Zur Legalıtät, oder auch ZUr
Sıttlichkeit anhıelte, und, sS1e legalen und sıttlıchen Männern bılden, VO:
der wahren Andacht, VO der Innigkeıit des Geıistes, als eiınem Gifttopfe mıt angst-lıcher Genauigkeıit tern hielte, und tern halten mussen glaubte. FEın Priester-
semınarıum, ohne den belebenden Hauch der Andacht, ware weıter nıchts, als ıne

« 125Todtengruft mıiıt der Autfschrift des Lebens
Im übrıgen hatte Saıiler bereıts 783 1ın dem VO ıhm vertafßten Pastoralschreiben

Clemens Wenzeslaus VO Sachsen den Klerus des Bıstums Augsburg die Wıch-
tigkeit regelmäßiger Zusammenkünfte der Ptfarrer und der ın der Seelsorge stehen-
den anderen Priester eınes bestimmten Gebiets beispielsweise eines Dekanats
als Miıttel gegenseıtiger Hiltestellung und theologischer Weiterbildung (nıcht jedoch,
wıe wörtlich heıifßst, als „Schwätz- und Irınkgesellschaften“!) hervorgehoben, und
War in Anknüpfun die schon 1mM Miıttelalter bezeugten und nach dem Konzıl
VO Irıent insbeson K VO Kardınal Carlo Borromeo iın dessen Maıländer pren-
gel] verpflichtend eingeführten Pastoralkonfterenzen. Saijler entwickelte ıIn diesem
Schreiben auch eın klares Konzept über die Gegenstände, die 1ın solchen „MONAL-
lıchen Conterenzen“ behandelt werden sollten, angefangen VO Fragen zeıtgerech-
ter Homuiletik über die Methode, nach der 5  an iın den heilıgen Schriftten lesen und
torschen muüsse“ („praktisches Schriftforschen“), und die Besprechung gyuter, VOT
allem praxisbezogener theolo

126
ıscher Lıteratur bıs hın Problemen der Indıvidual-

seelsorge und Beichtpastoral Und auch 1n seiınen „Vorlesungen AaUus der Pastoral-
theologie“ empfiehlt die Verbindung der Seelsorger untereinander und denäl
seıtıgen literarıschen Austausch 127

Saı D Konze t10n der Priesterbildung 1mM Sınne einer otfenen wissenschaftlichen
Ausbildun feiıner s1e be leitenden und ergänzenden praktisch-spirıtuellen Aus-
bildung ü rıgens einschlie ıch eınes pastoralen Praktikums 1ın eiıner Pfarrei) 1St
1mM 19. Jahrhundert jedentfalls S Ww1ıe Saıler sıch vorgestellt hatte kaum VCI-

122
123 ’
124 19, 207
125 19, 207
126 Sıehe Anm. (hier die deutsche Fassung des Pastoralschreibens} Vgl Meıer,

Kırche 142
127 1 9 290
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wirklicht worden. Dıi1e Tendenz ging eher aut Abschliefßun och viele Schüler un:
Freunde Saılers haben seıne Maxımen ın ıhrem Leben ıhrem Wırkungskreıis ın
die Tat mMzusetizen versucht un: sıch als wahrhaft Geıistlich-Geistliche bewährt,
auch wenn s1e nıcht ın jedem Falle das „Mafßs“ Saıilers erreichten. Dabe!: 1St beden-
ken, da{fß die meılsten VO ıhnen ın der Regel lediglich eın Jahr bei ıhm und se1-
1IiCT7 persönlıchen Leiıtung studiert hatten. Es War eben VOT allem se1ın persönlıches
geistliches Vorbild, das S1e gepragt hat, mıiıt ersier Stelle ın ıhrem herausgehobe-
LICI Wıirken gnaz Heinrich VO Wessenberg, Saijler-Schüler der Dıllınger eıt und
Generalvıkar des Fürstprimas Karl Theodor VO  —; Dalberg 1M Bıstum Konstanz,
(der in seıner Konze t10n der Seminarerziehung künftiger Priester Ww1e be1 der
Einführung pflichtmä ıger Pastoralkonterenzen Zur theologischen Fortbildung der
Seelsorger in den Konstanzer Landkapiteln vielfältige nregungen Sailers aufgriff) 128

und Melchior VO Diepenbrock (1798—1853), den etzten Saılerschüler, nachmals
Fürstbischof VO Breslau un: Kardıina1129.

Im Jahr 1870, als aılers Einflußß ın der Breıte län ST erloschen Walr und eın Banz
anderer CGeilst den Klerus SOWI1e das gesamtTe kırchlic Leben 1ın Deutschland prag-
Ü, stellte sıch Magnus Jocham, Protessor der Moraltheologie in Freising, keıin Saıiler-
Schüler mehr, aber ın eıner VO Sailer-Freunden geleiteten Pfarrei aufgewachsen und
vierz1g Jahre seınes Lebens ın treundschaftlichem Verkehr miıt Priestern AaUuUsSs Saılers
Schule, die Frage, I1a denn diese Priester erkannt habe Auf rund seıner
Erfahrung stellte ıhnen das für sıch sprechende Zeugnis AaUus 150

w Diese Männer hatten, VO Letzten anzufangen, aÄufßern Anstand, humane
Bıldung, nıcht leicht befangen, S1e mıt Vorgesetzten oder Hochstehenden
in Verkehr kommen mufsten, konnten ın jedem ehrbaren Zirkel leicht un treı sıch
bewegen und erwarben sıch adurch ar oft Achtung selbst VO denjenıgen, die
einen Priester scheuen und ın dessen ähe sıch unheimlich tühlen. Ihre An-
spruchslosigkeit, iıhre Bescheidenheit und ihr ZESEIZLES ruhıiges Wesen, das auf
einem tiefern moralıschen und ascetischen Grunde beruhte, SCWAaNn ıhnen einen
Jeden, der nıcht princıpiell allem CGuten Feind WAar.wirklicht worden. Die Tendenz ging eher auf Abschließung. Doch viele Schüler und  Freunde Sailers haben seine Maximen in ihrem Leben und ihrem Wirkungskreis in  die Tat umzusetzen versucht und sich als wahrhaft Geistlich-Geistliche bewährt,  auch wenn sie nicht in jedem Falle das „Maß“ Sailers erreichten. Dabei ist zu beden-  ken, daß die meisten von ihnen in der Regel lediglich ein Jahr bei ihm und unter sei-  ner persönlichen Leitung studiert hatten. Es war eben vor allem sein persönliches  geistliches Vorbild, das sie geprägt hat, mit an erster Stelle in ihrem herausgehobe-  nen Wirken Ignaz Heinrich von Wessenberg, Sailer-Schüler der Dillinger Zeit und  Generalvikar des Fürstprimas Karl Theodor von Dalberg im Bistum Konstanz,  (der in seiner Konzeption der Seminarerziehung künftiger Priester wie bei der  Einführung pflichtmäßiger Pastoralkonferenzen zur theologischen Fortbildung der  ß  Seelsorger in den Konstanzer Landkapiteln vielfältige Anregungen Sailers aufgriff) '”®  und Melchior von Diepenbrock (1798-1853), den letzten Sailerschüler, nachmals  Fürstbischof von Breslau und Kardina  1129.  Im Jahr 1870, als Sailers Einfluß in der Breite längst erloschen war und ein ganz  anderer Geist den Klerus sowie das gesamte kirchliche Leben in Deutschland präg-  te, stellte sich Magnus Jocham, Professor der Moraltheologie in Freising, kein Sailer-  Schüler mehr, aber in einer von Sailer-Freunden geleiteten Pfarrei aufgewachsen und  vierzig Jahre seines Lebens in freundschaftlichem Verkehr mit Priestern aus Sailers  Schule, die Frage, woran man denn diese Priester erkannt habe. Auf Grund seiner  Erfahrung stellte er ihnen das für sich sprechende Zeugnis aus'”.  „a. Diese Männer hatten, um vom Letzten anzufangen, äußern Anstand, humane  Bildung, waren nicht leicht befangen, wo sie mit Vorgesetzten oder Hochstehenden  in Verkehr kommen mußten, konnten in jedem ehrbaren Zirkel leicht und frei sich  bewegen und erwarben sich dadurch gar oft Achtung selbst von denjenigen, die  einen Priester scheuen und in dessen Nähe sich unheimlich fühlen. Ihre An-  spruchslosigkeit, ihre Bescheidenheit und ihr gesetztes ruhiges Wesen, das auf  einem tiefern moralischen und ascetischen Grunde beruhte, gewann ihnen einen  Jeden, der nicht principiell allem Guten Feind war. ...  b. Diese Männer zeichneten sich fast durchweg aus als Freunde der Schule, als vor-  treffliche Lehrer der Kinder und überhaupt als Schulmänner. ... Da war nichts  Affektirtes, nichts Sentimentales und ebenso nichts Bombastisches, nichts Professor-  liches. Es war wie wenn der gute Vater unter seinen lieben Kindern sitzt und ihnen  sagt, was zur Hausordnung gehörte.  18 Siehe dazu: Manfred Weitlauff, Karl Theodor von Dalberg als Bischof von Konstanz  (1800-1817) und sein Konstanzer Generalvikar Ignaz Heinrich Reichsfreiherr von Wessen-  berg, in: Karl Hausberger (Hg.), Carl von Dalberg (1744-1817) — der letzte geistliche Reichs-  fürst, Regensburg 1995.  129 Elisabeth Bröker (Bearb.), Melchior Kardinal von Diepenbrock, Fürstbischof von Bres-  lau. Gedenkschrift anläßlich der 100. Wiederkehr seines Todestages, Bocholt 1953; Alexander  Loichinger, Melchior Diepenbrock. Seine Jugend und sein Wirken im Bistum Regensburg  (1798-1845), Regensburg 1988 (Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 22); ders.,  Melchior von Diepenbrock. Domdekan in Regensburg, Fürstbischof von Breslau (1845—1853),  in: Georg Schwaiger (Hg.), Lebensbilder 2, 629-643; Ingrid Kirchhoff (Bearb.), Die Sammlung  Diepenbrock. Findbuch zum Bestand im Stadtarchiv Bocholt, Bocholt 1993 (Bocholter  Quellen und Beiträge 5).  9 Magnus Jocham, Dr. Alois Buchner, ehedem Professor der Theologie in Dillingen, Würz-  burg und München, zuletzt Domkapitular in Passau. Ein Lebensbild zur Verständigung über  J. M. Sailer’s Priesterschule, Augsburg 1870, 10-13.  Z79Diese Männer zeichneten sıch tast durchweg aus als Freunde der Schule, als VOI-
treffliche Lehrer der Kınder und überhaupt als Schulmänner. [)a Walr nıchts
Affektirtes, nıchts Sentimentales und ebenso nıchts Bombastisches, nıchts Professor-
lıches. Es WAar w1e€e WCECI11 der gyute Vater seınen lıeben Kindern sıtzt und iıhnen
Sagl, W as Zur Hausordnung gehörte.

128 Sıehe azu Manfred Weıtlauff, arl Theodor VO Dalberg als Bischof VO Konstanz
(1800-1817) und seın Konstanzer Generalvikar Ignaz Heinric Reichstreiherr VO Wessen-
berg, In: arl Hausberger (3 arl VO Dalberg (1744-1817) der letzte geistliche Reichs-
fürst, Regensburg 1995

129 Elisabeth Bröker Bearb.), Melchior Kardınal VO Diepenbrock, Fürstbischoft VO:!  - Bres-
lau. Gedenkschrift anläfßlich der 100. Wıederkehr se1ınes Todestages, Bochalt 19953 Alexander
Loichinger, Melchıior Diepenbrock. Seiıne Jugend und se1ın Wırken 1mM Bıstum Regensburg
(1798-1845), Regensburg 1988 (Beıiträge ZUr Geschichte des Bıstums Regensburg 22); ders.,
Melchior VO Diepenbrock. Domdekan ın Regensburg, Fürstbischof VO  - Breslau (1845-1 853),
1N: Georg Schwaiger (Hg.), Lebensbilder 2‚ 629—643; Ingrid Kirchhoff Bearb.), Dıie Sammlung
Diepenbrock. Findbuch ZU Bestand 1m Stadtarchiv Bocholt, Bochaolt 1993 (Bocholter
Quellen und Beıträge 5

130 Magnus Jocham, Dr. Aloıs Buchner, ehedem Protessor der Theologıe ın Dıiıllıngen, Würz-
burg und München, zuletzt Domkapiıtular in Passau. FEın Lebensbild ZU!r Verständigung ber

Sajler’s Priesterschule, Augsburg 1870, 10-15
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B Dıiese gebildeten Schulmänner legten be1 jeder Gelegenheit iıne Kenntniß der
Heılıgen Schrift den Tag, über die INa  - 1Ur Staunen mulßßste, und S1€e wußten dıe
iıhnen Banz el gewordenen göttlıchen Wahrheiten treffend vorzutragenund taßlicSC erklären, da{fß INnan sıch NUur dieselbe Kenntniß und dieselbe
Gewandtheit wünschen konnte. e aber, erklärten s1e, hätten sı1e ıhrem Lehrer
Saıler danken Er hatte sS1e Zu Schrittlesen aufgefordert, sS1e zu praktischenSchrittforschen angeleıtet, S1e ın den Sınn und Geilst der heilıgen Geschichte eın
tührt und ıhnen das täglıche Betrachten und Forschen in der Schrift ZuUur Aufga C
u“ Gesetze gemacht.c. Diese gebildeten Schulmänner legten bei jeder Gelegenheit eine Kenntniß der  Heiligen Schrift an den Tag, über die man nur staunen mußte, und sie wußten die  ihnen ganz ei  en gewordenen göttlichen Wahrheiten stets so treffend vorzutragen  und so faßlic  f  zu erklären, daß man sich nur dieselbe Kenntniß und dieselbe  Gewandtheit wünschen konnte. Dieß aber, erklärten sie, hätten sie ihrem Lehrer  Sailer zu danken. Er hatte sie zum Schriftlesen aufgefordert, sie zum praktischen  Schriftforschen angeleitet, sie in den Sinn und Geist der heiligen Geschichte einge-  führt und ihnen das tägliche Betrachten und Forschen in der Schrift zur Aufgabe,  zum Gesetze gemacht. ... Darum brachten sie auch nie leere, eitle Worte vor, wo sie  zu reden hatten, und darum machten auch alle ihre Worte so unauslöschlichen  Eindruck, daß man selbst nach 3040 Jahren noch alte Leute konnte sagen hören:  Dieß und dieß hat mir der Herr Pfarrer, der Herr Dekan gesagt.  d. Diese Männer hatten bei all’ ihrer Freundlichkeit und Leutseligkeit einen sitt-  lichen Ernst, der einem Jeden imponirte. ... Diesen sittlichen Ernst erfuhr man ins-  besondere, wenn man sich ihrer Leitung anvertraute, sie in Gewissensangelegen-  heiten um Rath fragte. ...  e. So konnten sie sein, weil sie selbst innerlich wahr und aufrichtig vor Gott wan-  delten. ... Es waren Männer der Wahrheit durch und durch.  f. Was diese Männer ferner noch auszeichnete, das war ungeheuchelte Andacht  und eine beneidenswerthe Innigkeit. So einen Mann Gottes Messe lesen oder irgend  eine geistliche Funktion vornehmen zu sehen, stimmte auch den Lauen zur Andacht  und erweckte in ihm das Verlangen, auch so beten zu können. da war nichts An-  enommenes, nichts Gemachtes, nichts Affektirtes, was immer anwidern und absto-  ß  en muß. ... Ihr ganzes Wesen war allerbauend. Und all ihr Denken und all ihr Beten  concentrirte sich ın Christo dem Gekreuzigten, dem sie ihr ganzes Herz und ihr gan-  zes Wesen zu seinem Dienste geweiht hatten.  g. Wie sie siıch ganz dem Dienste des Herrn gewidmet hatten, so war all ihre Habe  und ihr Gut dem Dienste der Armen und der Nothleidenden geweiht. Es waren dies  Männer der Barmherzigkeit und der werkthätigen Liebe gegen den Nächsten. Für  sich äußerst mäßig, hatten sie immer Vorrath, wo man Andern helfen sollte, und  diese Männer sind es, welche die Lehre vom Besitzthum der Geistlichen in der Praxis  übten, wie sie erst später wieder den Priestern theoretisch in Erinnerung gebracht  wurde. 2  Sailers erzieherisches Wirken (und Fortwirken) tritt in dem hier gezeichneten  „Priesterbild“ der wahren Sailer-Schüler leuchtend zutage. Dieses Priesterbild, von  Magnus Jocham nicht als „Ideal“ entworfen, sondern als (von ihm vielfältig) erlebte  Wirklichkeit bezeugt, belegt zugleich eindrucksvoll Sailers Aktualität als eminent  „praktischer“ Theologe. Sailers Auffassungen und Darlegungen enthalten gewiß viel  Zeitbedingtes und Zeitgebundenes; er lehrt eben als  raktischer Theologe, auf un-  mittelbare Anwendbarkeit seiner  astoralen Lehre  6  e  dacht. Und natürlich ist er  weder mit den Erkenntnissen noch mit der Methode moderner Psychologie und  Soziologie vertraut. Seine Auffassung vom Amt und Wirken des Seelsorgers — des  Pfarrers — hat unverkennbar einen „paternalistischen“ Zug, und die Pfarreien waren  zu seiner Zeit noch in jeder Hinsicht überschaubare Seelsorgebezirke, auch in der  Stadt. „Rezepte“ zur Bewält  ng der heutigen Krise des priesterlichen Selbst- und  „Amts“—-Verständnisses und  7  r  Seelsorge (wollte man sie bei ihm suchen) bietet er  nicht. Doch er mahnt in einer Zeit, deren tiefgreifende  olitische, soziale, welt-  f  iche Selbstverständnis —  anschauliche und innerkirchliche Umbrüche das priester  ähnlich wie heute — schwer erschüttert hatten, unermüdlich, sich auf die „Quel-  len“ zurückzubesinnen; und von den „Quellen“ her, nämlich von Botschaft und An-  280Darum brachten s1e auch nıe leere, eıtle Worte VOT, S1e

reden hatten, und darum machten auch alle iıhre Worte unauslöschlichen
Eindruck, da{fß Ial selbst nach 30—40 Jahren noch alte Leute konnte SCH hören:
e und dieß hat mMI1r der Herr Pfarrer, der Herr Dekan DESAQT.

Diese Männer hatten be1 all? ihrer Freundlichkeit und Leutseligkeıit einen S1tt-
lıchen Ernst, der einem Jeden ımponırte.c. Diese gebildeten Schulmänner legten bei jeder Gelegenheit eine Kenntniß der  Heiligen Schrift an den Tag, über die man nur staunen mußte, und sie wußten die  ihnen ganz ei  en gewordenen göttlichen Wahrheiten stets so treffend vorzutragen  und so faßlic  f  zu erklären, daß man sich nur dieselbe Kenntniß und dieselbe  Gewandtheit wünschen konnte. Dieß aber, erklärten sie, hätten sie ihrem Lehrer  Sailer zu danken. Er hatte sie zum Schriftlesen aufgefordert, sie zum praktischen  Schriftforschen angeleitet, sie in den Sinn und Geist der heiligen Geschichte einge-  führt und ihnen das tägliche Betrachten und Forschen in der Schrift zur Aufgabe,  zum Gesetze gemacht. ... Darum brachten sie auch nie leere, eitle Worte vor, wo sie  zu reden hatten, und darum machten auch alle ihre Worte so unauslöschlichen  Eindruck, daß man selbst nach 3040 Jahren noch alte Leute konnte sagen hören:  Dieß und dieß hat mir der Herr Pfarrer, der Herr Dekan gesagt.  d. Diese Männer hatten bei all’ ihrer Freundlichkeit und Leutseligkeit einen sitt-  lichen Ernst, der einem Jeden imponirte. ... Diesen sittlichen Ernst erfuhr man ins-  besondere, wenn man sich ihrer Leitung anvertraute, sie in Gewissensangelegen-  heiten um Rath fragte. ...  e. So konnten sie sein, weil sie selbst innerlich wahr und aufrichtig vor Gott wan-  delten. ... Es waren Männer der Wahrheit durch und durch.  f. Was diese Männer ferner noch auszeichnete, das war ungeheuchelte Andacht  und eine beneidenswerthe Innigkeit. So einen Mann Gottes Messe lesen oder irgend  eine geistliche Funktion vornehmen zu sehen, stimmte auch den Lauen zur Andacht  und erweckte in ihm das Verlangen, auch so beten zu können. da war nichts An-  enommenes, nichts Gemachtes, nichts Affektirtes, was immer anwidern und absto-  ß  en muß. ... Ihr ganzes Wesen war allerbauend. Und all ihr Denken und all ihr Beten  concentrirte sich ın Christo dem Gekreuzigten, dem sie ihr ganzes Herz und ihr gan-  zes Wesen zu seinem Dienste geweiht hatten.  g. Wie sie siıch ganz dem Dienste des Herrn gewidmet hatten, so war all ihre Habe  und ihr Gut dem Dienste der Armen und der Nothleidenden geweiht. Es waren dies  Männer der Barmherzigkeit und der werkthätigen Liebe gegen den Nächsten. Für  sich äußerst mäßig, hatten sie immer Vorrath, wo man Andern helfen sollte, und  diese Männer sind es, welche die Lehre vom Besitzthum der Geistlichen in der Praxis  übten, wie sie erst später wieder den Priestern theoretisch in Erinnerung gebracht  wurde. 2  Sailers erzieherisches Wirken (und Fortwirken) tritt in dem hier gezeichneten  „Priesterbild“ der wahren Sailer-Schüler leuchtend zutage. Dieses Priesterbild, von  Magnus Jocham nicht als „Ideal“ entworfen, sondern als (von ihm vielfältig) erlebte  Wirklichkeit bezeugt, belegt zugleich eindrucksvoll Sailers Aktualität als eminent  „praktischer“ Theologe. Sailers Auffassungen und Darlegungen enthalten gewiß viel  Zeitbedingtes und Zeitgebundenes; er lehrt eben als  raktischer Theologe, auf un-  mittelbare Anwendbarkeit seiner  astoralen Lehre  6  e  dacht. Und natürlich ist er  weder mit den Erkenntnissen noch mit der Methode moderner Psychologie und  Soziologie vertraut. Seine Auffassung vom Amt und Wirken des Seelsorgers — des  Pfarrers — hat unverkennbar einen „paternalistischen“ Zug, und die Pfarreien waren  zu seiner Zeit noch in jeder Hinsicht überschaubare Seelsorgebezirke, auch in der  Stadt. „Rezepte“ zur Bewält  ng der heutigen Krise des priesterlichen Selbst- und  „Amts“—-Verständnisses und  7  r  Seelsorge (wollte man sie bei ihm suchen) bietet er  nicht. Doch er mahnt in einer Zeit, deren tiefgreifende  olitische, soziale, welt-  f  iche Selbstverständnis —  anschauliche und innerkirchliche Umbrüche das priester  ähnlich wie heute — schwer erschüttert hatten, unermüdlich, sich auf die „Quel-  len“ zurückzubesinnen; und von den „Quellen“ her, nämlich von Botschaft und An-  280Dıiıesen sıttlichen Ernst erfuhr INa 1NSs-
besondere, wenn Inan sıch ıhrer Leıtung anvertraute, s1e 1ın Gewissensangelegen-heıten Rath fragte.c. Diese gebildeten Schulmänner legten bei jeder Gelegenheit eine Kenntniß der  Heiligen Schrift an den Tag, über die man nur staunen mußte, und sie wußten die  ihnen ganz ei  en gewordenen göttlichen Wahrheiten stets so treffend vorzutragen  und so faßlic  f  zu erklären, daß man sich nur dieselbe Kenntniß und dieselbe  Gewandtheit wünschen konnte. Dieß aber, erklärten sie, hätten sie ihrem Lehrer  Sailer zu danken. Er hatte sie zum Schriftlesen aufgefordert, sie zum praktischen  Schriftforschen angeleitet, sie in den Sinn und Geist der heiligen Geschichte einge-  führt und ihnen das tägliche Betrachten und Forschen in der Schrift zur Aufgabe,  zum Gesetze gemacht. ... Darum brachten sie auch nie leere, eitle Worte vor, wo sie  zu reden hatten, und darum machten auch alle ihre Worte so unauslöschlichen  Eindruck, daß man selbst nach 3040 Jahren noch alte Leute konnte sagen hören:  Dieß und dieß hat mir der Herr Pfarrer, der Herr Dekan gesagt.  d. Diese Männer hatten bei all’ ihrer Freundlichkeit und Leutseligkeit einen sitt-  lichen Ernst, der einem Jeden imponirte. ... Diesen sittlichen Ernst erfuhr man ins-  besondere, wenn man sich ihrer Leitung anvertraute, sie in Gewissensangelegen-  heiten um Rath fragte. ...  e. So konnten sie sein, weil sie selbst innerlich wahr und aufrichtig vor Gott wan-  delten. ... Es waren Männer der Wahrheit durch und durch.  f. Was diese Männer ferner noch auszeichnete, das war ungeheuchelte Andacht  und eine beneidenswerthe Innigkeit. So einen Mann Gottes Messe lesen oder irgend  eine geistliche Funktion vornehmen zu sehen, stimmte auch den Lauen zur Andacht  und erweckte in ihm das Verlangen, auch so beten zu können. da war nichts An-  enommenes, nichts Gemachtes, nichts Affektirtes, was immer anwidern und absto-  ß  en muß. ... Ihr ganzes Wesen war allerbauend. Und all ihr Denken und all ihr Beten  concentrirte sich ın Christo dem Gekreuzigten, dem sie ihr ganzes Herz und ihr gan-  zes Wesen zu seinem Dienste geweiht hatten.  g. Wie sie siıch ganz dem Dienste des Herrn gewidmet hatten, so war all ihre Habe  und ihr Gut dem Dienste der Armen und der Nothleidenden geweiht. Es waren dies  Männer der Barmherzigkeit und der werkthätigen Liebe gegen den Nächsten. Für  sich äußerst mäßig, hatten sie immer Vorrath, wo man Andern helfen sollte, und  diese Männer sind es, welche die Lehre vom Besitzthum der Geistlichen in der Praxis  übten, wie sie erst später wieder den Priestern theoretisch in Erinnerung gebracht  wurde. 2  Sailers erzieherisches Wirken (und Fortwirken) tritt in dem hier gezeichneten  „Priesterbild“ der wahren Sailer-Schüler leuchtend zutage. Dieses Priesterbild, von  Magnus Jocham nicht als „Ideal“ entworfen, sondern als (von ihm vielfältig) erlebte  Wirklichkeit bezeugt, belegt zugleich eindrucksvoll Sailers Aktualität als eminent  „praktischer“ Theologe. Sailers Auffassungen und Darlegungen enthalten gewiß viel  Zeitbedingtes und Zeitgebundenes; er lehrt eben als  raktischer Theologe, auf un-  mittelbare Anwendbarkeit seiner  astoralen Lehre  6  e  dacht. Und natürlich ist er  weder mit den Erkenntnissen noch mit der Methode moderner Psychologie und  Soziologie vertraut. Seine Auffassung vom Amt und Wirken des Seelsorgers — des  Pfarrers — hat unverkennbar einen „paternalistischen“ Zug, und die Pfarreien waren  zu seiner Zeit noch in jeder Hinsicht überschaubare Seelsorgebezirke, auch in der  Stadt. „Rezepte“ zur Bewält  ng der heutigen Krise des priesterlichen Selbst- und  „Amts“—-Verständnisses und  7  r  Seelsorge (wollte man sie bei ihm suchen) bietet er  nicht. Doch er mahnt in einer Zeit, deren tiefgreifende  olitische, soziale, welt-  f  iche Selbstverständnis —  anschauliche und innerkirchliche Umbrüche das priester  ähnlich wie heute — schwer erschüttert hatten, unermüdlich, sich auf die „Quel-  len“ zurückzubesinnen; und von den „Quellen“ her, nämlich von Botschaft und An-  280So konnten sS1e se1n, weıl S1e selbst innerlich wahr und aufrichtig VOT (sott W all-
delten.c. Diese gebildeten Schulmänner legten bei jeder Gelegenheit eine Kenntniß der  Heiligen Schrift an den Tag, über die man nur staunen mußte, und sie wußten die  ihnen ganz ei  en gewordenen göttlichen Wahrheiten stets so treffend vorzutragen  und so faßlic  f  zu erklären, daß man sich nur dieselbe Kenntniß und dieselbe  Gewandtheit wünschen konnte. Dieß aber, erklärten sie, hätten sie ihrem Lehrer  Sailer zu danken. Er hatte sie zum Schriftlesen aufgefordert, sie zum praktischen  Schriftforschen angeleitet, sie in den Sinn und Geist der heiligen Geschichte einge-  führt und ihnen das tägliche Betrachten und Forschen in der Schrift zur Aufgabe,  zum Gesetze gemacht. ... Darum brachten sie auch nie leere, eitle Worte vor, wo sie  zu reden hatten, und darum machten auch alle ihre Worte so unauslöschlichen  Eindruck, daß man selbst nach 3040 Jahren noch alte Leute konnte sagen hören:  Dieß und dieß hat mir der Herr Pfarrer, der Herr Dekan gesagt.  d. Diese Männer hatten bei all’ ihrer Freundlichkeit und Leutseligkeit einen sitt-  lichen Ernst, der einem Jeden imponirte. ... Diesen sittlichen Ernst erfuhr man ins-  besondere, wenn man sich ihrer Leitung anvertraute, sie in Gewissensangelegen-  heiten um Rath fragte. ...  e. So konnten sie sein, weil sie selbst innerlich wahr und aufrichtig vor Gott wan-  delten. ... Es waren Männer der Wahrheit durch und durch.  f. Was diese Männer ferner noch auszeichnete, das war ungeheuchelte Andacht  und eine beneidenswerthe Innigkeit. So einen Mann Gottes Messe lesen oder irgend  eine geistliche Funktion vornehmen zu sehen, stimmte auch den Lauen zur Andacht  und erweckte in ihm das Verlangen, auch so beten zu können. da war nichts An-  enommenes, nichts Gemachtes, nichts Affektirtes, was immer anwidern und absto-  ß  en muß. ... Ihr ganzes Wesen war allerbauend. Und all ihr Denken und all ihr Beten  concentrirte sich ın Christo dem Gekreuzigten, dem sie ihr ganzes Herz und ihr gan-  zes Wesen zu seinem Dienste geweiht hatten.  g. Wie sie siıch ganz dem Dienste des Herrn gewidmet hatten, so war all ihre Habe  und ihr Gut dem Dienste der Armen und der Nothleidenden geweiht. Es waren dies  Männer der Barmherzigkeit und der werkthätigen Liebe gegen den Nächsten. Für  sich äußerst mäßig, hatten sie immer Vorrath, wo man Andern helfen sollte, und  diese Männer sind es, welche die Lehre vom Besitzthum der Geistlichen in der Praxis  übten, wie sie erst später wieder den Priestern theoretisch in Erinnerung gebracht  wurde. 2  Sailers erzieherisches Wirken (und Fortwirken) tritt in dem hier gezeichneten  „Priesterbild“ der wahren Sailer-Schüler leuchtend zutage. Dieses Priesterbild, von  Magnus Jocham nicht als „Ideal“ entworfen, sondern als (von ihm vielfältig) erlebte  Wirklichkeit bezeugt, belegt zugleich eindrucksvoll Sailers Aktualität als eminent  „praktischer“ Theologe. Sailers Auffassungen und Darlegungen enthalten gewiß viel  Zeitbedingtes und Zeitgebundenes; er lehrt eben als  raktischer Theologe, auf un-  mittelbare Anwendbarkeit seiner  astoralen Lehre  6  e  dacht. Und natürlich ist er  weder mit den Erkenntnissen noch mit der Methode moderner Psychologie und  Soziologie vertraut. Seine Auffassung vom Amt und Wirken des Seelsorgers — des  Pfarrers — hat unverkennbar einen „paternalistischen“ Zug, und die Pfarreien waren  zu seiner Zeit noch in jeder Hinsicht überschaubare Seelsorgebezirke, auch in der  Stadt. „Rezepte“ zur Bewält  ng der heutigen Krise des priesterlichen Selbst- und  „Amts“—-Verständnisses und  7  r  Seelsorge (wollte man sie bei ihm suchen) bietet er  nicht. Doch er mahnt in einer Zeit, deren tiefgreifende  olitische, soziale, welt-  f  iche Selbstverständnis —  anschauliche und innerkirchliche Umbrüche das priester  ähnlich wie heute — schwer erschüttert hatten, unermüdlich, sich auf die „Quel-  len“ zurückzubesinnen; und von den „Quellen“ her, nämlich von Botschaft und An-  280Es Männer der Wahrheit durch und durch

Was diese Männer terner noch auszeıichnete, das WAar ungeheuchelte Andacht
und ıne beneidenswerthe Innigkeit. SO einen Mann (Jottes Messe lesen oder 1r end
ıne geistliche Funktion vornehmen sehen, stiımmte auch den Lauen ZUr An acht
und erweckte ın ıhm das Verlangen, auch beten können. da War nıchts An-

CNOIMMECNCS, nıchts Gemachtes, nıchts Affektirtes, W as immer anwıdern und absto-
MU! Ihr SaNzZCS Wesen W alr allerbauend. Und all ıhr Denken und all ıhr Beten

concentrirte sıch in Christo dem Gekreuzigten, dem s1e ıhr SAaNZCS Herz und ıhr gaN-
Z6S$ Wesen seinem Dienste geweıht hatten.

Wıe s1e sıch Sanz dem Dienste des Herrn gew1ıdmet hatten, W al al] hre abe
und ıhr Gut dem Dıiıenste der Armen und der Nothleidenden geweıiht. Es dies
Männer der Barmherzigkeıit und der werkthätigen Liebe den Nächsten. Fuür
sıch außerst mäfßıg, hatten S1e ımmer Vorrath, INan Andern helten sollte, und
diese Männer sınd CSD, welche die Lehre VO Besitzthum der Geıistlichen ın der Praxıs
übten, w1e sS1e erst spater wıeder den Priestern theoretisch ın Erinnerung gebracht
WUur

Saılers erzieherisches Wırken (und Fortwirken) trıtt ın dem hıer gezeichneten„Priesterbild“ der wahren Sailer-Schüler leuchtend ZuLage. Dıieses Priesterbild, VO  -

Magnus Jocham nıcht als „Ideal“ entworten, sondern als (von ıhm vielfältig) erlebte
Wıirklichkeit bezeugt, belegt zugleich eindrucksvoll Sailers Aktualıtät als emınent
„praktischer“ Theologe. Saılers Auffassungen und Darlegungen enthalten gewiß viel
Zeitbedingtes und Zeıtgebundenes; ehrt eben als raktıscher Theologe, auf -
mıiıttelbare Anwendbarkeit seıner astoralen Lehre dacht Und natürlich 1st
weder mıiıt den Erkenntnissen NÖC mıiıt der Methode moderner Psychologie und
Soziologıe ufrt. Seine Auffassung VO Amt und Wırken des Seelsorgers des
Pfarrers hat unverkennbar einen aternalistischen“ Zu und die Pftarreien

seiıner eıt noch 1ın jeder Hınsıc überschaubare Nee sorgebezırke, auch ın der
Stadt. „Rezepte:. Zur Bewält NS der heutigen Kriıse des priesterlichen Selbst- und
„Amts“—-Verständnisses und Seelsorge (wollte INnan s1e be1 ıhm suchen) bietet
nıcht. och mahnt in einer Zeıt, deren tiefgreifende olıtısche, sozıale, welt-

iıche Selbstverständnisanschauliche und innerkirchliche Umbrüche das priesterÜhnlich Ww1ıe heute schwer erschüttert hatten, unermüdlıch, sıch auf die „Quel-len zurückzubesinnen: und VO den „Quellen“ her, nämlıch VO  - Botschaft und An-
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spruch des Evangelıums und der 1ın ıhm gründenden legitımen altkirchlichen Tradı-
tıon, lenkt den Bliıck auf das Entscheidende und „Unveräußerliche“ priesterlicher
Lebensgestaltung und, indem den absoluten Vorrang der „Seelensorge“ betont,
auf das „Zentrale“ priesterlichen Dıiıenstes damals un: heute. Sailers Werk, VOT

allem seiıne Hauptwerke, sınd deshalb auch heute noch lesenswert. Sıe vermuitteln
übrigens in eiınem schönen, reinen Deutsch viel Anregendes, Bedenkenswertes,
auch Nachdenkliches. Die Lektüre Sailers ISt, weıl hier eın bedeutender Geıist nıcht
NUur lehrt, sondern lehrt, W as auch ganz ersönlı:ch lebt, ımmer VO: berei-
chernd. Saıler „verdient es  «“ der Tat, „da Lehrer und Seelsorger auch uUuUNnscICI eıt
auf ıhn schauen, ıhn durch und durch kennenlernenspruch des Evangeliums und der in ihm gründenden legitimen altkirchlichen Tradi-  tion, lenkt er den Blick auf das Entscheidende und „Unveräußerliche“ priesterlicher  Lebensgestaltung und, indem er den absoluten Vorrang der „Seelensorge“ betont,  auf das „Zentrale“ priesterlichen Dienstes — damals und heute. Sailers Werk, vor  allem seine Hauptwerke, sind deshalb auch heute noch lesenswert. Sie vermitteln —  übrigens in einem schönen, reinen Deutsch — viel Anregendes, Bedenkenswertes,  auch Nachdenkliches. Die Lektüre Sailers ist, weil hier ein bedeutender Geist nicht  nur lehrt, sondern lehrt, was er auch ganz  ersönlich lebt, immer von neuem berei-  chernd. Sailer „verdient es“ in der Tat, „da  g  Lehrer und Seelsorger auch unserer Zeit  auf ihn schauen, ihn durch und durch kennenlernen ... und ihn ständig vor Augen  haben“ *  Aus: Münchener Theologische Zeitschrift 46 (1995) 69-97.  108 Papst Johannes Paul II. an Bischof Rudolf Graber, Vatikan, 19. April 1982, in: Sailer,  Dokumentation 1751-1832 (sowie hier in dieser Festschrift).  281und ıhn ständıg VOT ugen
haben“ 13

Aus: Münchener Theologische Zeitschriftt (1995) 69—97/

131 Papst Johannes Paul IL Bischot Rudolt Graber, Vatıkan, 19. April 1982, 1n Saıler,
Dokumentatıon 1-1837 (sowıe ler 1n dıeser Festschrift).
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Johann Michael Sailer
als wegweısender Moraltheologe

des 19 Jahrhunderts 1mM altbayerischen Raum
VO

Johannes Gründel

Für die eıgenständıge Entfaltung der Moraltheologie iınnerhalb des altbayerischenRaumes spielen 1mM 19. Jahrhundert Wel Theologen iıne herausragende Rolle Johann Michael Saıler und Magnus Jocham. Johann Miıchael Saıiler Ww1e Magnus Jochamhaben 1mM altbayerischen aum der Moraltheologie wesentliche bıblische Impulsegegeben. Beiden gemeınsam 1St der unmıttelbare Lebensbezug der Moral und die
pastorale Ausrichtung. Be1 Saıiler erhält seıne ethische Konzeption durch den starken
theologischen ezug und die Berufung des Menschen ZUur Umkehr VO  - Sünde und
Schuld und Zur Bekehrung ıne gewlsse Dynamık und den Charakter eınes egesJocham hat mıiıt dem organıschen ezug der Sıttenlehre Eiınbeziehung des
sakramentalen Lebens die Heilsökonomie, aber auch den Entwicklungsgedankenund die Progressivıtät der Offenbarung als Strukturelemente seıner Moral mıiıt auf-
gegriffen. Er hat auf diese Weilise auch seinem moraltheologischen Ansatz den
Charakter eines eges gegeben. Ihr Gedankengut geriet 1mM Rahmen eiıner neuscho-
lastıschen Theologie spater vorübergehend ın Vergessenheit, kommt aber heute iın
den moraltheologischen Neuansätzen wıeder Zzur Geltung. Im tolgenden wırd dıe
Bedeutung VO  — Johann Michael Sailer vorgestellt.

Johann Michael Saıler als Moral- UN: Pastoraltheologe
In der eıt eiınes großen gesellschaftlichen und geistigen Umbruchs ın der zweıten

Hälftte des und 1mM ersten Drittel des 19. Jahrhunderts zählt Johann Miıchael Saıiler
(1751—1832) der spatere Bischof VO  — Regensburg den namhaften Persön-
lıchkeiten den Theologie-Professoren der Universıität Ingolstadt-Landshut.Saıiler 1St eın Mann, der sıch mıiıt den geistigen Strömungen seiner Zeıt, besonders mMi1t
Immanuel Kant und seiner Philosophie, auseinandersetzt. Seine Rechtgläubigkeitwurde aufgrund iınnerkirchlicher Intrıgen mehrmals iın Zweıtel SCZOBCN.Saıler geht besonders Jjene theologischen Fragen, die angesichts der Auf-
klärung 1im Bereich der Geisteswissenschaften, VOT allem aber auch durch die Irans-
zendentalphilosophie Kants, ıne wesentliche Bedeutung erhalten hatten. Innerhalb
der katholischen Theologie wurde gerade 1mM 19. Jahrhundert die Aufklärung weıthin
kritisch negatıv beurteıilt. Man sah darın iıne Auflehnung Offenbarung und
UÜbernatur, ıne Auflösung christlicher Begriffe un iıne moralische Verflachung.Viele betfürchteten durch UÜbernahme autklärerischen Gedankenguts iıne rationalı-
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stische erengung der christliıchen Lehre und deuteten S1e darum als Retormsucht
auf relig1ıös-praktischem Gebiet. Gerade auf diesem Hıntergrund erhält die Aus-
einandersetzung Sailers mıiıt einıgen Posıtiıonen Kants auf katholischer Seıite iıne
wegweisende Bedeutung. Saıiler 1St ine entscheidende Wende ın der Moraltheologie

verdanken.‘
Im dreibändıgen „Handbuch der christlichen Moral“ (1817), dem gröfßten O=-

matıischen Werk Saılers, steht als oberstes Ziel der Sıttenlehre die Rückführung des
Menschen (sJott. Mıt der Darstellung des Bösen als der CGott entthronenden und
sıch selbst ın den Mittelpunkt setzenden Selbstsucht wiırd zunächst jener Weg
geze1gt, der eiıner „heillosen“ Sıtuation des Menschen geführt hat Dıiese aber soll
überwunden werden durch jenen Weg Gott, der als Folge der Bekehrung den
Menschen ZuUur Wiıedervereinigung mMi1t (sott tührt Der Dreischritt der großen Sta-
dien der Heıilsgeschichte Abtall, Erlösung un: Vollendung schlägt sıch auch 1m
Autbau der Moralthologie Saıilers nıeder: das sıttliche Verderben, dıe Bekehrung und
hre estigung und Vertiefung durch die Herrschaft des Heıiligen. Saıilers Handbuch
der Moral 1St keıine Pflichtenlehre, keine statische Normenmoral, keine Tugendlehre,
aber auch keine Dekalog Orlentierte negatıv gepragte Gebotsmoral: s1e 1St
wesentlich Bekehrungsmoral. Es geht die Antwort des Menschen auf das eıl
schaftende und eıl anbietende TIun (sottes. WDas 1St der eigentliche Inhalt der
Sailer’schen Moraltheologie.“ WDas Neuartıge 1ın der Darstellung aılers esteht darın,
da{fß sıch VO  - den zeıtgenössıschen Moraltraktaten dıstanzılert, dıe vorwıegend
kasuistische Traktatdarstellungen einzelner Pflichten und Sünden Saıler hın-

versucht ıne genetische Darstellung der christliıchen Sıttenlehre, wobei der
Bekehrung un! dem Gewissen als konstruktiven Elementen seıne besondere Aut-
merksamkeiıt gewıdmet 1St. Saıiler diıstanzıert sıch hıer VO  — Jjenen 1mM Fahrwasser zeıt-
genössıscher Philosophie schwimmenden Philosophen und unterstreicht den theo-
zentrischen Charakter der Bekehrung. Bekehrung 1st der Schlüssel für die relıg1öse
Erneuerung des Christentums schlechthin. Sıe allein führt einem lebendigen
Christentum un! Zur Lebensgemeinschaft mıt Christus Christus nıcht als ıdealer
Verkünder der Vernunftreligion und Bringer etzter Lebensweısheıt, sondern als
Erlöser. Damıt bleibt die Bekehrungslehre Saıilers christozentrisch gepragt.

Der Gedanke der Bekehrung wiırd Zzu tragenden Strukturprinzıp seıner Moral
Wwar sprechen auch dıe me1lsten zeıtgenössıschen Moraltheologen iın iıhrer Dok-
trın VO  - der Bekehrung als Umkehr des Menschen Gott Saıler jedoch legt den
Akzent ın besonderer Weıse auf den Gnadenruft Gottes Z Bekehrung: Der (3e-
danke der Bekehrung wiırd damit theologisch tundiert. Bekehrung 1St eın Werde-
und Wachstumsproze(ß; der Mensch MUu: sıch auf dıe große Umkehr vorbereıten
auf die Wiedergeburt durch Gottes Gnade Das gesamte christliche Leben steht
tür Saıiler dem Gnadenanspruch der Bekehrung.”

Dıiese heilsgeschichtliche Schau gründet be] Sailer zugleich auch auf dem lebendi-
Ben ezug seiıner Moral Zzur Pastoral. Der Begriff Bekehrung bıldet somıt die Brücke
7zwiıischen den beiden noch nıcht stark voneınander getrennNten Fächern der

Vgl hierzu die Arbeıt VO Barbara Jendrosch, Johann Michael Saılers Lehre VO (36-
wIssen, Regensburg 1971

Vgl Heınz oachım Müller, Dıie Bekehrung. Das zentrale Anliegen des Theologen
und Seelsorgers Johann Michae]l Saıler, Salzburg 1956, 3072

Müller, Bekehrung 11
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Moraltheologie und Pastoraltheologie, die Ja Saıiler als Lehrer beider vertritt. Das
Orıiginelle se1ınes moraltheologischen Werkes lıegt 1im Autbau seıiner Moral,;, 1ın der
posıtıven Ausrichtung und kraftgeladenen lebendigen Sprache. Dagegen tehlt
bisweilen die begrifflich klare Präzıisıion. Eın weıterer Nachteil seıner Konzeption
ist, da{fß 1M Zusammenhang mıt der Wiıedergeburt der Gesinnung und miıt der Be-
kehrung der sakramentale Charakter christlichen Glaubens und Lebens nıcht hın-
reichend Zu Tragen kommt. Dies sollte spater bei Magnus Jocham in dessen Moral-
theologie geschehen. Saıler behandelt die Bufße ‚War vornehmlich als ıne Tugend
des Menschen: doch dem Bufßsakrament wıdmet keine besondere Auftmerksam-
eıt. Es tällt auch kaum eın Wort über die Taute als dem grundlegenden Faktum der
ersten Bekehrung schlechthin. Dıiese Heıilswirklichkeiten werden für ıh eintach
vorausgeseTtZ(L, aber tür den Autbau der sıttlichen Lebensführung nıcht hinreichend
berücksichtigt.‘

Der Gedanke der Bekehrung ZuUuUr Gotteskindschaft beinhaltet WAar auch ıne
Bekehrung ZuU „Brudersinn“ (Moral L, 510) Saıler übernimmt ın diesem Zusam-
menhang VO  — Johannes Chrysostomos die Mahnung: „50 erhalte auch Du, den Gott

eiınem geistlichen Salz gemacht hat, die verdorbenen Gliedmafßen, das 1St, deine
tätıgen Brüder; lafß die Trägen nıcht ın Fäulnis übergehen und vereinıge S1e wıeder
mit dem anNnzecCn Leibe der Kırche. Darum hat dich Gott eiınen Sauerte1g « >  genannt“.
och kommt die dee der Heılssolidarıität des Christseins und der Kırche nıcht hın-
reichend ZUTr Sprache. Der sozialschädliche Aspekt VO  — Schuld und Sünde 1st beı
Sailer schwach entwickelt. Einschlufßweise 1st Bekehrung bei ıhm auch Be-
kehrung ZzZu Reiche Gottes, damıt aber auch Zur Gemeinschaft. Wiährend die Auft-
klärungsmoral AUS der Kırche ıne blofße Tugendgesellschaft oder eiınen ethischen
Staat machen versuchte und die Sakramente als „Tugendanstalten oder ethische
Erziehungsmuittel“ ansehen wollte, hat Saıiler grundsätzlıch das Bufßsakrament nıcht
blo{fß als Hılte Zu sıttlichen Leben, sondern auch als Sakrament der Versöhnung miıt
(sott und der wıedererlangten Kındschaft angesehen. Dennoch lıegt be] ıhm der
Akzent auf der Posıtion des Menschen, auf dem „OPUS operantıs“, auf den S1tt-
lıchen Bedingungen des Menschen 1M Rahmen der Bekehrung.‘

Anlıegen tür Saıler bleibt CD, ıne Gott entfremdete Welt wiıeder 0n A eıl zurück-
zuführen. Eıne diesseits gerichtete Humanısıerung der Menschheit erscheint ıhm
als die tiefste Zeitkrankheit, eın sıch selbst vergötternder Anthropozentrismus, der
die Veredelung und Verbesserung der Menschheit 1mM Alleingang versucht. Insofern

Saıler die Selbstsucht als Grundübel seıner eıt und als Ursache allen
Verderbens an. Er möchte ıne Moral tür Menschen schreiben, „WI1e s1e sınd“ Als
Gebot der Stunde gilt für ıh die Abkehr VO' der Sünde un:! die Hınkehr (sott
das meınt Bekehrung. Gerade ın den Wırren philosophischer und theologischer
5Systeme, ın der Ausweglosıigkeıt menschlichen Versagens, ın den Schrecken der
Krıege und Revolutionen sıeht das eıl allein ın der Rückkehr Gott, den die
Menschen verlassen haben Dıiese Rückkehr 1st nıcht als unpersönliche kalte Pflicht

verstehen, sondern als Heımkehr Zzu Vater, als personale Bekehrung, die ıne

Müller, Bekehrung 305
Zıtat nach Müller, Bekehrung 296, Anm. 296
Vgl azu (inzwiıschen): Kazımıierz Starzyk, Sünde und Versöhnung. Johann Miıchael

Sailer un:! seın Vermächtnıis, Regensburg 1999 Studıen ZUr Geschichte der katholischen
Moraltheologie, 33)

Müller, Bekehrung 299
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T1ICUC grundlegende Stellungnahme Gott beinhaltet und die Annahme des verkün-
deten Reiches (sottes bedeutet. Dementsprechend versucht Saıler auch ıne Neu-
orlıentierung der Pastoral aus der autklärerischen Erstarrung einer uCmI, vertief-
ten Berücksichtigung der posıtıven Offenbarungswahrheiten. Ziel der Pastoral 1st
für ıhn, die Bedeutung und Durchführung der Bekehrung 1n die Wege leiten.
Insoftfern vermuittelt seın Handbuch der christlichen Moral ıne Darlegung des eges
des Menschen hın Zur Wiedervereinigung mıt Gott, nachdem sıch UVO VO'
Bösen un: VO  - der Selbstsucht gefangennehmen lefß, damit aber Gott entthront und
sıch selbstsüchtig Zu Mittelpunkt DESECIZL hat.

In seiner Moraltheologie spielt weıterhin der Begriff des Gewiı1ssens ıne entsche1-
dende Rolle Saıler sıeht 1mM Gewissen den Grundbegriff tür den Aufbau seıiner
Moral Das Gewissen 1st ıne aktuelle Funktion der personal-sıttlichen Entschei-
dung des Menschen, 1st „das eigentliche, personale Konflikterleben“.® Bereıts ın
seınem moralischen Erstlingswerk, ın der Glückseligkeitslehre, kommt Saıler auf die
Posıtion des (Gewiıissens sprechen. Sein langjähriger Lehrer und Förderer Benedikt
Stattler verirat eiınen gewıssen Eudämonı1ismus, VO dem sıch Saıiler ın der Glück-
seligkeitslehre absetzt. Es 1St gewissermafßen dıe Nahtstelle, 1mM Denken Saılers

dem Eindruck VO Kant ine Abkehr VO Eudämonismus des Auft-
klärungsdenkens erfolgt. Während be] Stattler die Lehre VO ust und Unlust die
den Wıllen bewegenden Kräfte Voraussetzung für dessen philosophische Ge-
wıssenlehre bleibt, xibt Saıler dem Eindruck VO Kant diesen Ansatz auf.
Vielmehr versucht zeıgen, WI1e€e gerade 1im Vernunftgesetz und ın dem darın
offenbar werdenden absoluten Anspruch des Sıttlıchen auch der Anspruch (sottes
ZUuU Ausdruck kommt. Damıt aber wırd iınnerhalb der Moraltheologie der-
nale un! der ratıonale Gedanke Grundlage für das klassısche Paradıgma einer dyna-
miıschen Moraltheologie.

Bezüglıch der Anthropologie Saıilers und der Gewissenslehre 1st zunächst die
Unterscheidung zwiıischen Verstand und Vernunft beachten. Für Saıler bearbeitet
der Verstand den Stoff des Erkennens, den die Sınne lıetfern. Er versucht, der
Mannigfaltigkeit ıne Einheit erstellen. Er bıldet Vorstellungen, Begriffe und
Urteıile. Dıie Vernunft hingegen kann nıcht auf der Sinnes- und Verstandeswelt
ruhen, sondern wırd über die Sınnenwelt hınaus bıs ZUur höchsten Einheit hın weıter-
fragen. Das Handbuch der Moral und die Anthropologie Sailers verstehen sıch
wesentlich VO der Vernuntft und VO der Freiheit her. Insotern sınd Vernuntft und
Freiheit Wesensmerkmale des menschlichen Se1ins; S1e sınd vorgegeben und edürten
keines Beweiıses. Aus iıhnen leıtet sıch die Sıttlıchkeit des Menschen her.?

Für Saıler 1st das (GGewıissen nıcht 11UT eın sıttlıches, sondern eın unmıttelbar reli-
71ÖSES Organ; denn die Sıttlichkeit konvergiert auf dıe Religion hın Gerade 1im Ge-
wI1ssen sıeht Sailer den wesentlichen Vorzug des Menschen gegenüber der Tierwelt:;

1St das göttliıche Prinzıp, das den Menschen über die I1 Natur und Tierwelt
erhebt. „Denn Ww1e der heilige Geilst als ınnwohnendes princıpıum ZuUur ursprung-lıchen Menschennatur, insotern s1e (sottes noch unverderbtes Ebenbild WAaäl, gehör-

1st 1n der Jjetzıgen Menschennatur die Stimme des Gewissens, als Nachhall des
ewıgen Wortes, das sıch 1ın der Menschennatur ausspricht, das Höchste, das uns

gelassen oder wiedergegeben ISt, der Grundkeim aller Religion und Tugend“."” Im

Vgl Jendrosch, Lehre 31
9  Q Vgl Jendrosch, Lehre 1/4

Vgl Jendrosch, Lehre 177
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Gewiıissen vollzieht sıch die Verbindung der Menschheıiıt mıiıt (sott uch nach dem
Abtall VO  — (sJott bleibt das (Gewıissen weıterhin ote (sottes dafür, da{fß WwIır eın gOtt-
lıches Geschlecht sınd. Dıie Rückführung der Sıttlıchkeit auf Vernuntft und Freiheıit
1St aber für Saıiler NUu  am ıne vorletzte Aussage, die den iragenden Geilst des Menschen
nıcht befriedigt. Der Mensch mu{fß noch hinter Vernuntt und Freiheıit, hınter se1n
Selbstbewulßßstsein, hinter die Natur zurückfragen; darf nıcht auf halbem Weg STE-
henbleiben. Was 1st die Natur, woher kommt s1e, woher kommst du selbst, WOZU 1St
1es alles gegeben? Es 1st die rage nach eıner außerhalb des Menschen liegenden
ersten Ursache und einem etzten 7weck der Sıttlichkeit. Das 1st tür Saıiler „wahre
Philosophie“. Dıies legt iın seiınem Handbuch der Moral 1m Kapiıtel „Philosophie
aller Moral“ d, 31 dar.

Gerade die Forderung eiıner Autonomıie der Moral gegenüber der Religion, WwI1ıe S1e
Saıler bei Kant erblickt, wırd für ıhn Anlafs, demgegenüber mıiıt Nachdruck be-
onen, da{fß das Gesetz, das den treien Wıllen des Menschen bındet und das 1mM
(Gewıssen erfährt, als (zesetz (sottes aufzufassen 1St. Saıiler geht dıe Theonomıie
der Moral Darum betont D „Man soll das Gesetz der Vernuntt als eın (jeset7z
CGottes ansehen, ich Sdapc ungleich mehr: das 5SO$: Vernunftgesetz 1st eın wahres, wiırk-
lıches (Jesetz Gottes, 1st göttliches (Gesetz und War göttlıch nach Abkuntft, Inhalt,
Zweck“ (Mor 39) Während für Kant die Autonomie des Wıllens oberstes Prinzıp
der Sıttlichkeit bleibt entsprechend dem kategorischen Imperatıv: „Nıcht anders
wählen als >5 da{fß die Maxımen seıiner W.ahl ın demselben Wollen zugleich auch als
allgemeines (Jesetz mitbegriffen seı1en“, und Kant Freiheit als die eigene (Gesetz-
gebung der reinen und als solchen praktischen Vernunft ansıeht, erblickt Saıler 1m
Gesetz Gottes den göttlichen Wıllen, der den Menschen bındet. Nıcht die Vernunft
1mM Menschen 1st die gesetzgebende Macht, sondern das Bewußfßtsein Gottes. Der
Mensch o1bt sıch nıcht selbst seıne Gesetze, sondern steht dem bindenden
göttliıchen Willen."

Wiährend Kant ıne solche Aussage als Heteronomıie ansehen würde, weıl die Ver-
nunft des Menschen ıhn bereıts bındet und nıcht noch einmal VO (ott gebunden
werden kann, 1st diese Theonomıie tür Sailer keine Heteronomıe, weıl dıe mensch-
lıche Vernunftft, die das Sıttengesetz empfängt, miıt der göttlıchen ıne siınnvolle Fın-
heıt bildet und die menschliche Vernunft selbst eın Bewußfltsein CGottes ist. Fuür Kant
bedart die Moral nıcht Gottes, die Ptlicht erkennen und das (Gesetz beob-
achten. Dennoch führt Moral unausweiıchlich Zur Religion als „Erkenntnıis aller
Pflichten als göttliche Gebote“.* Kant 11 durchaus ZU Glauben das Daseın
Gottes tühren Insotern die theoretische Vernuntt keine Sıcherheit über das Daseın
(sottes gewıinnen kann, führt doch die praktische Vernuntft ZU Glauben CGottes
Daseınn. Kant begründet dies ın der Vorrede seiınem Werk „Die Religion iınnerhalb
der renzen der bloßen Vernunftft“. Für Kant hat also die Moral Priorität gegenüber
der Religion. Be1 Sailer besıitzt die Religion Priorität gegenüber der Moral ENTISPTFE-
chend seınem theonomen Ansatz, der die Moral ganz VO Gott und seiıner Berufung
des Menschen her konzipiert. (ott 1st das Woher menschlicher Vernunft und das
Wohıin, das Letzte, über das hinaus nıchts Besseres gedacht, geglaubt, gehofft und
erreicht werden ann. Mor 37)

Aus Münchener Theologische Zeıitschritt 48 (1997) 307— 406 (gekürzt).
Vgl Jendrosch, Lehre 154
Vgl Jendrosch, Lehre 184

13 Jendrosch, Lehre 186
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Johann Michael Sailer
„eine wahre Sonne echtchristlicher arıtas“

VO

Mantred Eder

„Eın Herz welıt, voll Liebe, Treue und hültreichem Mitgefühl w1ıe das seiıne
1St Miır noch nıcht begegnet“, bekannte der einstige Sekretär Saıilers und damalıge
Fürstbischof VO  - Breslau, Melchior VO:  - Diepenbrock (1798—-1853), iın seıner „Er-
innerung Saıuler“, die ZWanzıgz Jahre nach dem Tode des hochverehrten Lehrers 1m
ruck erschien. In der Tat äflßt sıch die außerordentliche und zeıtlebens nachwir-
kende Anziıehungskraft, dıe Saıler auf die meısten auszuüben vermochte, dıe ıhm
eiınmal begegnet T, nıcht allein aus seıner Tätigkeit als akademischer Lehrer,
Prediger und theologischer Schrittsteller erklären, vielseıtig und beeindruckend
S1e auch ımmer WATr. Ihre Begründung tindet S1e vielmehr letztliıch ın seıner tiefen,
aufrichtigen (Mıt-)Menschlichkeit, die sıch sowohl 1ın seıner theologischen Lehre
nıederschlug als auch 1ın praktısch geübter Nächstenliebe gegenüber jedem, der ıhrer
bedurfte“. Dadurch wurde ZU Vorbild eiıner PanNnzcCcnh Priestergeneratıon, die dem
Volk auch in seıiınen leiblichen Nöten CI15 verbunden WAar und dem Iypus des
soz1ıalen Pfarrers VO Schlage Kettelers un! Kolpings Bahn brach?

Melchior VO  - Diepenbrock, Geıistlicher Blumenstraufß Aaus christlichen Dichter-Gärten,
den Freunden heiliger Poesıie dargeboten, Sulzbach “1852, —XXV, hier VIL Das Zıtat
ın der Überschrift eNtSLamım:' Wıilhelm Lıiese, Geschichte der arıtas I, Freiburg Br. 1922,
358

Zum folgenden besonders Hubert Schiel, Carıtaslehre und Carıtastat bei Bischof Saıler.
Aus Anlafßß se1ines 100. Todestages (20. Maı 1n: arıtas (1932) 201—206; Liese, (3e-
schichte 1) 358 f; arl Deuringer, Die katholische arıtas 1n der Neuzeıt, in: Herbert Krımm
(Hg.), Das diakonische Amt der Kıirche, Stuttgart “1965, 421—466, hıer 448—450; Konrad Baum-
partner, Johann Michael Sailer als Pastoraltheologe un|! Seelsorger, in: Georg Schwaiger/ Paul
Maı, Johann Michael Saıler un! seıne Zeıt, Regensburg 1982 (Beıträge ZUr Geschichte des
Bıstums Regensburg 16), 277-303, hier 300 f; Johannes E. Schmidle, arıtas 1ın Tırol. Der
Carıtas-Gedanke 1mM 19 Jahrhundert und seıne Verwirklichung 1mM „Tiroler Karıtasverband“,
Wıen/Salzburg 1990, 17-19; Johannes Nar, Kleine Geschichte der arıtas 1mM Bıstum Augsburg
1920[-11960. Zum 40)jährigen Bestehen des Diözesan-Carıtasverbandes Augsburg, Donau-
wörth o. ] (1960), 4() f) Mantred Eder, Helten macht nıcht armer“. Von der kiırchlichen
Armenfürsorge ZUTr modernen arıtas ın Bayern, Altötting 1997, 68—70

Vgl hıerzu Franz Schnabel, Deutsche Geschichte 1mM neunzehnten ahrhundert IV, Frei-
burg Br. “1951, 207; Helmut Wiıtetschek, Studien ZuUuUr kırchlichen Erneuerung 1mM Bıstum
Augsburg ın der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Augsburg 1965 (Schwäbische Geschichts-
uellen un! Forschungen 7 ’ 218
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„Die heilige Liebe hat ıhr Herz ım Himmel, un ıhre Hand auf Erden“:
Saılers Lehre christlicher Wohltätigkeit

In seıner 1787 bıs 1791 erstmals erschienenen „Glückseligkeitslehre“, ın der Saıiler
darlegt, worın dıe iırdische Glückseligkeit des Menschen esteht und wIıe INa  - ıhr
gelangt, steht folgendes lesen: „Allem, W as Mensch ISst, CGutes gonnen, wünschen,
muittheilen heifßt1.„Die heilige Liebe hat ihr Herz im Himmel, und ihre Hand auf Erden“:  Sailers Lehre christlicher Wohltätigkeit  In seiner 1787 bis 1791 erstmals erschienenen „Glückseligkeitslehre“, in der Sailer  darlegt, worin die irdische Glückseligkeit des Menschen besteht und wie man zu ihr  gelangt, steht folgendes zu lesen: „Allem, was Mensch ist, Gutes gönnen, wünschen,  mittheilen  . heißt ... Wohlwollen gegen Andere. Sollte dieses Wohlwollen dem  Gesetze von der Vollkommenheit des menschlichen Willens entsprechen; sollte es  ferner auf das Wohlseyn des Wohlwollenden sowohl als Anderer all den möglich  größten Einfluß haben, den es nach seiner Lage haben kann: so müßte es 1) von der  herrschenden lautern Liebe gegen Gott geboren und belebet; 2) von der Vernunft  geleitet, und 3) mit steter Selbstverläugnung und fortschreitender Selbstvervoll-  kommnung verknüpft seyn ... Würde das Wohlwollen nicht von der gebietenden  Liebe gegen Gott belebet: so könnte es bei den gewaltsam eindringenden Ver-  suchungen zur Eitelkeit eine bloße Schau-Güte, und ein Haschen nach Menschenlob  ... ein lahmes Halbwollen werden. Würde das Wohlwollen nicht von der Vernunft  geleitet: so könnte die reine Absicht, wohlzuthun, blind zu Werke gehen, und dem  Unwürdigen vor dem Würdigen, dem Geizigen vor dem Dürftigen, dem schein-  baren Elend vor dem wahren zu Hülfe kommen ... Vollkommenes Wohlwollen ist  nicht nur für den Wohlwollenden eine nie versiegende Quelle des edelsten  Wohlseyns, sondern hat auch das größte ... Verdienst um das Wohl anderer Men-  schen, weil es der stets rüstige, unermüdliche Wille ist, Licht, Rath, Warnung, Trost,  Decke, Nahrung und Hilfe aller Art den Dürftigen aller Art mitzutheilen; weil es als  Liebe erfinderisch im Wohlthun; als lautere Liebe uneigennützig im Wohlthun; als  lebendige Liebe unermüdlich im Wohlthun; als religzöse Liebe wohlthuend auf die  würdigste Weise, und als vernünftige Liebe wohlthuend nach den dringender[e]n  Bedürfnissen und gegründeten* Erwartungen der Elenden ist.“> Was schließlich die  Selbstverleugnung anbetrifft, so ist sich Sailer bewußt, daß sie zum Helfen zwar  notwendig, aber überaus unangenehm ist, weswegen „die Menschen so gern voll-  kommenes Wohlwollen predigen, und so ungern in Thaten lebendig darstellen. Es ist  mit dem vollkommenen Wohlwollen, wie mit der künftigen Kornärnte auf einem  Moosgrunde, der sich in einen fruchtbaren Acker verwandeln ließe. Die schöne  Aernte schläft jetzt noch im Reiche der Möglichkeit - und würde bald zum  Vorschein kommen, wenn das Moos ausgetrocknet, wenn die Erde zur Aufnahme  der Saat bearbeitet, wenn sie wirklich besäet wäre. Aber das Austrocknen ist müh-  «6  sam, das Bearbeiten unangenehm, und vor dieser Arbeit alle Aussaat unnütz.  Auch in seinen berühmten Dillinger und Landshuter Religionsvorlesungen, zu  denen sich Studenten aller Fakultäten so zahlreich einfanden, daß die Bänke den  Zustrom oft nicht fassen konnten und ein Teil jeweils in den Gängen des Hörsaales  stehen mußte , sah sich Sailer in der Pflicht, das soziale Verantwortungsgefühl sei-  * Im Sinne von „begründeten“ gebraucht.  Johann Michael Sailer, Glückseligkeitslehre aus Gründen der Vernunft, mit steter Hinsicht  auf die Urkunden des Christenthums, oder christliche Moralphilosophie 1, Sulzbach *1830  (WW 4), 221-223.  6 WW 4, 223 £.  7 Siehe hierzu Christoph von Schmid, Erinnerungen aus meinem Leben 2 (Der hochselige  Bischof Johann Michael von Sailer), Augsburg 1853, 8. Christoph von Schmid, 1816 bis 1827  Pfarrer im schwäbischen Oberstadion und seit 1827 Domkapitular in Augsburg, war einer der  Lieblingsschüler Sailers. Vgl. den Aufsatz von U. J. Meier in diesem Werk. — Berufungen an die  288Wohlzwollen Andere. Sollte dieses Wohlwollen dem
(jesetze VO: der Vollkommenheit des menschlichen Wıllens entsprechen; sollte
ferner auf das Wohlseyn des Wohlwollenden sowohl als Anderer all den möglich
oröfßten Eintflu{fß haben, den nach seıiıner Lage haben kann: mü{fßte VO: der
herrschenden autern Liebe Cjott geboren und belebet:; VO der Vernuntft
geleıtet, und miıt steier Selbstverläugnung und tortschreitender Selbstvervoll-
kommnung verknüpft SCYH Würde das Wohlwollen nıcht VO  — der gebietenden
Liebe Gott elebet: könnte be1 den gewaltsam eindringenden Ver-
suchungen ZU!r FEıtelkeit ıne bloße Schau-Güte, und eın Haschen nach Menschenlob

eın lahmes Halbwollen werden. Würde das Wohlwollen nıcht VO  - der Vernunft
geleitet: könnte die reine Absicht, wohlzuthun, blıind Werke gehen, und dem
Unwürdigen VOT dem Würdigen, dem Geıizıigen VOT dem Dürftigen, dem scheıin-
baren Elend VOT dem wahren Hülte kommen1.„Die heilige Liebe hat ihr Herz im Himmel, und ihre Hand auf Erden“:  Sailers Lehre christlicher Wohltätigkeit  In seiner 1787 bis 1791 erstmals erschienenen „Glückseligkeitslehre“, in der Sailer  darlegt, worin die irdische Glückseligkeit des Menschen besteht und wie man zu ihr  gelangt, steht folgendes zu lesen: „Allem, was Mensch ist, Gutes gönnen, wünschen,  mittheilen  . heißt ... Wohlwollen gegen Andere. Sollte dieses Wohlwollen dem  Gesetze von der Vollkommenheit des menschlichen Willens entsprechen; sollte es  ferner auf das Wohlseyn des Wohlwollenden sowohl als Anderer all den möglich  größten Einfluß haben, den es nach seiner Lage haben kann: so müßte es 1) von der  herrschenden lautern Liebe gegen Gott geboren und belebet; 2) von der Vernunft  geleitet, und 3) mit steter Selbstverläugnung und fortschreitender Selbstvervoll-  kommnung verknüpft seyn ... Würde das Wohlwollen nicht von der gebietenden  Liebe gegen Gott belebet: so könnte es bei den gewaltsam eindringenden Ver-  suchungen zur Eitelkeit eine bloße Schau-Güte, und ein Haschen nach Menschenlob  ... ein lahmes Halbwollen werden. Würde das Wohlwollen nicht von der Vernunft  geleitet: so könnte die reine Absicht, wohlzuthun, blind zu Werke gehen, und dem  Unwürdigen vor dem Würdigen, dem Geizigen vor dem Dürftigen, dem schein-  baren Elend vor dem wahren zu Hülfe kommen ... Vollkommenes Wohlwollen ist  nicht nur für den Wohlwollenden eine nie versiegende Quelle des edelsten  Wohlseyns, sondern hat auch das größte ... Verdienst um das Wohl anderer Men-  schen, weil es der stets rüstige, unermüdliche Wille ist, Licht, Rath, Warnung, Trost,  Decke, Nahrung und Hilfe aller Art den Dürftigen aller Art mitzutheilen; weil es als  Liebe erfinderisch im Wohlthun; als lautere Liebe uneigennützig im Wohlthun; als  lebendige Liebe unermüdlich im Wohlthun; als religzöse Liebe wohlthuend auf die  würdigste Weise, und als vernünftige Liebe wohlthuend nach den dringender[e]n  Bedürfnissen und gegründeten* Erwartungen der Elenden ist.“> Was schließlich die  Selbstverleugnung anbetrifft, so ist sich Sailer bewußt, daß sie zum Helfen zwar  notwendig, aber überaus unangenehm ist, weswegen „die Menschen so gern voll-  kommenes Wohlwollen predigen, und so ungern in Thaten lebendig darstellen. Es ist  mit dem vollkommenen Wohlwollen, wie mit der künftigen Kornärnte auf einem  Moosgrunde, der sich in einen fruchtbaren Acker verwandeln ließe. Die schöne  Aernte schläft jetzt noch im Reiche der Möglichkeit - und würde bald zum  Vorschein kommen, wenn das Moos ausgetrocknet, wenn die Erde zur Aufnahme  der Saat bearbeitet, wenn sie wirklich besäet wäre. Aber das Austrocknen ist müh-  «6  sam, das Bearbeiten unangenehm, und vor dieser Arbeit alle Aussaat unnütz.  Auch in seinen berühmten Dillinger und Landshuter Religionsvorlesungen, zu  denen sich Studenten aller Fakultäten so zahlreich einfanden, daß die Bänke den  Zustrom oft nicht fassen konnten und ein Teil jeweils in den Gängen des Hörsaales  stehen mußte , sah sich Sailer in der Pflicht, das soziale Verantwortungsgefühl sei-  * Im Sinne von „begründeten“ gebraucht.  Johann Michael Sailer, Glückseligkeitslehre aus Gründen der Vernunft, mit steter Hinsicht  auf die Urkunden des Christenthums, oder christliche Moralphilosophie 1, Sulzbach *1830  (WW 4), 221-223.  6 WW 4, 223 £.  7 Siehe hierzu Christoph von Schmid, Erinnerungen aus meinem Leben 2 (Der hochselige  Bischof Johann Michael von Sailer), Augsburg 1853, 8. Christoph von Schmid, 1816 bis 1827  Pfarrer im schwäbischen Oberstadion und seit 1827 Domkapitular in Augsburg, war einer der  Lieblingsschüler Sailers. Vgl. den Aufsatz von U. J. Meier in diesem Werk. — Berufungen an die  288Vollkommenes Wohlwollen 1st
nıcht 1Ur für den Wohlwollenden iıne nıe versiegende Quelle des edelsten
Wohlseyns, sondern hat auch das gröfßte1.„Die heilige Liebe hat ihr Herz im Himmel, und ihre Hand auf Erden“:  Sailers Lehre christlicher Wohltätigkeit  In seiner 1787 bis 1791 erstmals erschienenen „Glückseligkeitslehre“, in der Sailer  darlegt, worin die irdische Glückseligkeit des Menschen besteht und wie man zu ihr  gelangt, steht folgendes zu lesen: „Allem, was Mensch ist, Gutes gönnen, wünschen,  mittheilen  . heißt ... Wohlwollen gegen Andere. Sollte dieses Wohlwollen dem  Gesetze von der Vollkommenheit des menschlichen Willens entsprechen; sollte es  ferner auf das Wohlseyn des Wohlwollenden sowohl als Anderer all den möglich  größten Einfluß haben, den es nach seiner Lage haben kann: so müßte es 1) von der  herrschenden lautern Liebe gegen Gott geboren und belebet; 2) von der Vernunft  geleitet, und 3) mit steter Selbstverläugnung und fortschreitender Selbstvervoll-  kommnung verknüpft seyn ... Würde das Wohlwollen nicht von der gebietenden  Liebe gegen Gott belebet: so könnte es bei den gewaltsam eindringenden Ver-  suchungen zur Eitelkeit eine bloße Schau-Güte, und ein Haschen nach Menschenlob  ... ein lahmes Halbwollen werden. Würde das Wohlwollen nicht von der Vernunft  geleitet: so könnte die reine Absicht, wohlzuthun, blind zu Werke gehen, und dem  Unwürdigen vor dem Würdigen, dem Geizigen vor dem Dürftigen, dem schein-  baren Elend vor dem wahren zu Hülfe kommen ... Vollkommenes Wohlwollen ist  nicht nur für den Wohlwollenden eine nie versiegende Quelle des edelsten  Wohlseyns, sondern hat auch das größte ... Verdienst um das Wohl anderer Men-  schen, weil es der stets rüstige, unermüdliche Wille ist, Licht, Rath, Warnung, Trost,  Decke, Nahrung und Hilfe aller Art den Dürftigen aller Art mitzutheilen; weil es als  Liebe erfinderisch im Wohlthun; als lautere Liebe uneigennützig im Wohlthun; als  lebendige Liebe unermüdlich im Wohlthun; als religzöse Liebe wohlthuend auf die  würdigste Weise, und als vernünftige Liebe wohlthuend nach den dringender[e]n  Bedürfnissen und gegründeten* Erwartungen der Elenden ist.“> Was schließlich die  Selbstverleugnung anbetrifft, so ist sich Sailer bewußt, daß sie zum Helfen zwar  notwendig, aber überaus unangenehm ist, weswegen „die Menschen so gern voll-  kommenes Wohlwollen predigen, und so ungern in Thaten lebendig darstellen. Es ist  mit dem vollkommenen Wohlwollen, wie mit der künftigen Kornärnte auf einem  Moosgrunde, der sich in einen fruchtbaren Acker verwandeln ließe. Die schöne  Aernte schläft jetzt noch im Reiche der Möglichkeit - und würde bald zum  Vorschein kommen, wenn das Moos ausgetrocknet, wenn die Erde zur Aufnahme  der Saat bearbeitet, wenn sie wirklich besäet wäre. Aber das Austrocknen ist müh-  «6  sam, das Bearbeiten unangenehm, und vor dieser Arbeit alle Aussaat unnütz.  Auch in seinen berühmten Dillinger und Landshuter Religionsvorlesungen, zu  denen sich Studenten aller Fakultäten so zahlreich einfanden, daß die Bänke den  Zustrom oft nicht fassen konnten und ein Teil jeweils in den Gängen des Hörsaales  stehen mußte , sah sich Sailer in der Pflicht, das soziale Verantwortungsgefühl sei-  * Im Sinne von „begründeten“ gebraucht.  Johann Michael Sailer, Glückseligkeitslehre aus Gründen der Vernunft, mit steter Hinsicht  auf die Urkunden des Christenthums, oder christliche Moralphilosophie 1, Sulzbach *1830  (WW 4), 221-223.  6 WW 4, 223 £.  7 Siehe hierzu Christoph von Schmid, Erinnerungen aus meinem Leben 2 (Der hochselige  Bischof Johann Michael von Sailer), Augsburg 1853, 8. Christoph von Schmid, 1816 bis 1827  Pfarrer im schwäbischen Oberstadion und seit 1827 Domkapitular in Augsburg, war einer der  Lieblingsschüler Sailers. Vgl. den Aufsatz von U. J. Meier in diesem Werk. — Berufungen an die  288Verdienst das Wohl anderer Men-
schen, weıl der rüstıge, unermüdlıche Wılle ISt, Licht, Rath, Warnung, Irost,
Decke, Nahrung und Hılfe aller Art den Dürftigen aller Art mıiıtzutheılen; weıl als
Liebe erfinderisch 1mM Wohlthun; als Aautere Liebe uneıgennütZzıg 1mM Wohlthun; als
lebendige Liebe unermüdlich 1mM Wohlthun; als religiöse Liebe wohlthuend auf die
würdigste Weıse, und als vernünftıge Liebe wohlthuend nach den dringender[e]n
Bedürfnissen und gegründeten” Erwartungen der Elenden 1St.  « > Was schließlich die
Selbstverleugnung anbetrifft, 1St sıch Saıler bewußt, dafß S1e zu Helten ZWAar

notwendig, aber überaus unangenehm 1st, W: „dıe Menschen SErn voll-
bhommenes Wohlwollen predigen, und U ın Thaten lebendig darstellen. Es 1st
mıiıt dem vollkommenen Wohlwollen, wıe mıiıt der künftigen Kornärnte auf eiınem
Moosgrunde, der sıch iın einen truchtbaren Acker verwandeln hefße Die schöne
Aernte schläft jetzt noch 1m Reiche der Möglıchkeıit und würde bald zZzu
Vorschein kommen, Wenn das Moos ausgetrocknet, Wenn die Erde Zur Aufnahme
der Saat bearbeıtet, WE s1e wirklich besäet ware. Aber das Austrocknen 1St muh-

«“ 665d. das Bearbeıiten unangenehm, und VOT dieser Arbeit alle Aussaat unnutz.
uch 1ın seınen berühmten Dıiıllınger und Landshuter Religionsvorlesungen,

denen sıch Studenten aller Fakultäten zahlreich einfanden, dafß die Bänke den
Zustrom oft nıcht ftassen konnten und eın Teıl jeweıls in den Gängen des Hörsaales
stehen mu{fßÖte sah sıch Saıler 1ın der Pflicht, das sozıale Verantwortungsgefühl se1-

Im Sınne VO „begründeten“ gebraucht.
Johann Michael Saıler, Glückseligkeitslehre AauUus$s Gründen der Vernuntt, mıiıt stetier Hınsıcht

aut die Urkunden des Christenthums, oder christliche Moralphilosophie 1, Sulzbach 1830
4), 221—=225

6,
Sıehe hıerzu Christoph VO  - Schmid, Erinnerungen A4UusS$s meınem Leben (Der hochselıige

Bischof Johann Michael VO Saıler), Augsburg 1853, Christoph VO Schmid, 1816 bıs 1827
Pftarrer 1mM schwäbiıschen Oberstadion und selıt 1827 Domkapitular 1ın Augsburg, Wlr eiıner der
Lieblingsschüler Saılers. Vgl den Autsatz VO Meıer 1n diesem Werk Berufungen dıe
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ner Höorer wecken und Ördern: „Wer den Menschen, den sıeht, nıcht liebet,
7012€ ırd der (rJott lieben, den nıcht sieht?® Als Gott hungert, dürstet
nıcht, (GJott bedartf deiner Decke, Lehre, Warnung, Führung nıcht. Aber, dein ach-
bar, Mensch, sıeh! der hat Hunger, Durst, Blöße, der bedart deiner Lehre,
Warnung, Führung. Die Menschenliebe 1St also das Fxercıtium nobiıle der Liebe

(GJott in der sıchtbaren Welt. Dıie heilıige Liebe hat ıhr Herz 1mM Hımmel, und
ıhre 'and auf Erden; wohnet ın (GJott und segnet ın der Welt:; liebet mıiıt den
Engeln, un! leidet mıiıt den Menschen: sıtzet MI1t Marıa den Füßen Christı, hor-

«9chend auf (sottes Wort, schauend 1n s ewıge Leben, und arbeitet mıiıt Martha
Konkreter wırd Saıler ın seınen Vorlesungen 4aus der Pastoraltheologie, für

die karıtatıve Tätıigkeıit ıIn der Pfarrgemeinde ın Anlehnung die Ausführungen
über Stand und Aufgabe der Wıtwen 1m ünften Kapıtel des ersten Timotheusbrietes
tolgende Grundsätze aufstellt:
„I Eıne christliche Gemeinde sollner Hörer zu wecken und zu fördern: „Wer den Menschen, den er sieht, nicht liebet,  wie wird der Gott lieben, den er nicht sieht?® Als sagte er: Gott hungert, dürstet  nicht, Gott bedarf deiner Decke, Lehre, Warnung, Führung nicht. Aber, dein Nach-  bar, o Mensch, sieh! der hat Hunger, Durst, Blöße, der bedarf deiner Lehre,  Warnung, Führung. Die Menschenliebe ist also das Exercitium nobile der Liebe  gegen Gott — in der sichtbaren Welt. Die heilige Liebe hat ihr Herz im Himmel, und  ihre Hand auf Erden; wohnet in Gott und segnet in der Welt; ... liebet mit den  Engeln, und leidet mit den Menschen; sitzet mit Maria zu den Füßen Christi, hor-  «9  chend auf Gottes Wort, schauend in’s ewige Leben, und arbeitet mit Martha.  Konkreter wird Sailer in seinen Vorlesungen aus der Pastoraltheologie, wo er für  die karitative Tätigkeit in der Pfarrgemeinde in Anlehnung an die Ausführungen  über Stand und Aufgabe der Witwen ım fünften Kapitel des ersten Timotheusbriefes  folgende Grundsätze aufstellt:  lı  Eine christliche Gemeinde soll ... die Armenpflege als eine wichtige Pflicht an-  sehen; denn sie ist eine Pflicht der Liebe, und die Liebe macht ja den Geist des  Christenthums aus.  IT  Eine christliche Gemeinde soll allerdings zwischen Armen und Armen  Unterschied machen: damit das Almosen a) nur dem Dürftigen und Würdigen  gereichet; b) die Last der Gemeinde ohne Noth nicht vervielfachet; c) und kein  wahrhaft Bedürftiger verkürzet werde ...  II  Die Almosen der Gemeinde sollen keine Pfründen nichtswürdiger Leute seyn,  das heißt, solcher, die das Futter nicht ertragen können, und wollüstig werden,  und durch ärgerliche Aufführung den Gegnern des Christenthums Anlaß zum  Lästern geben.  IV.  Die Almosen der Kirche sollen nur solchen zuteil werden, die wahrhaft verlas-  sen sind. Denn wen die Anverwandten unterhalten können, und eben darum  sollen, der soll der Gemeinde nicht zur Last fallen.  Die von den Almosen der Gemeinde leben, sollen sich besonders durch einen  untadeligen Wandel empfehlen, und der Pflege würdig machen.  VI  Wer auf Vertheilung der Kirchenspenden Einfluß haben kann, der soll darauf  dringen, daß sie unter wohlverdienten Personen vertheilet werden, die das Zeug-  « 10  niß für sich haben, daß sie der Gemeinde gute Dienste gethan haben.  Universitäten Heidelberg, Dillingen, Landshut und Tübingen schlug er aus. Näheres bei Hans  und Karl Pörnbacher, Die Literatur bis 1885, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayeri-  schen Geschichte 4/2, München “1979, 1089-1115, hier 1099 f (Lit.); Uto J. Meier, Christoph  von Schmid. Katechese zwischen Aufklärung und Biedermeier, St. Ottilien 1991 (Studien zur  Praktischen Theologie 37). — Zu Sailers Religionsvorlesungen vgl. ferner Hubert Schiel (Hg.),  Johann Michael Sailer. Leben und Briefe 1, Regensburg 1948, 333 (Jakob Salat über den Beginn  von Sailers Landshuter Zeit).  ® Vgl. 1 Joh 4, 20 b: „Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lie-  ben, den er nicht sieht.“  * Johann Michael Sailer, Grundlehren der Religion. Ein Leitfaden zu Vorlesungen aus der  Religionslehre für akademische Jünglinge aus allen Fakultäten, Sulzbach *1832 (WW 8), 426.  '° Johann Michael Sailer, Vorlesungen aus der Pastoraltheologie I, Sulzbach *1835 (WW 16),  319. — Die Klassifizierung der Armen, die Sailer hier propagiert, war bereits Bestandteil der für  ihre Zeit mustergültigen Fürsorgeeinrichtungen des Würzburger und Bamberger Fürst-  bischofs Franz Ludwig von Erthal (1779-1795). Näheres hierzu bei Eder, Helfen 51-59.  289  20*dıe Armenpflege als ıne wichtige Pftlicht -

sehen; denn sS1e 1sSt ıne Pflicht der Liebe, und die Liebe macht Ja den Geılst des
Christenthums aAus.

I1 Eıne christliche Gemeinde soll allerdings zwıischen Armen und Armen
Unterschied machen: damıt das Almosen a) I11ULTE dem Dürftigen und Würdıigen
gereichet; die ast der Gemeinde ohne oth nıcht vervielfachet: C) un:! keıin
wahrhaft Bedürftiger verkürzet werdener Hörer zu wecken und zu fördern: „Wer den Menschen, den er sieht, nicht liebet,  wie wird der Gott lieben, den er nicht sieht?® Als sagte er: Gott hungert, dürstet  nicht, Gott bedarf deiner Decke, Lehre, Warnung, Führung nicht. Aber, dein Nach-  bar, o Mensch, sieh! der hat Hunger, Durst, Blöße, der bedarf deiner Lehre,  Warnung, Führung. Die Menschenliebe ist also das Exercitium nobile der Liebe  gegen Gott — in der sichtbaren Welt. Die heilige Liebe hat ihr Herz im Himmel, und  ihre Hand auf Erden; wohnet in Gott und segnet in der Welt; ... liebet mit den  Engeln, und leidet mit den Menschen; sitzet mit Maria zu den Füßen Christi, hor-  «9  chend auf Gottes Wort, schauend in’s ewige Leben, und arbeitet mit Martha.  Konkreter wird Sailer in seinen Vorlesungen aus der Pastoraltheologie, wo er für  die karitative Tätigkeit in der Pfarrgemeinde in Anlehnung an die Ausführungen  über Stand und Aufgabe der Witwen ım fünften Kapitel des ersten Timotheusbriefes  folgende Grundsätze aufstellt:  lı  Eine christliche Gemeinde soll ... die Armenpflege als eine wichtige Pflicht an-  sehen; denn sie ist eine Pflicht der Liebe, und die Liebe macht ja den Geist des  Christenthums aus.  IT  Eine christliche Gemeinde soll allerdings zwischen Armen und Armen  Unterschied machen: damit das Almosen a) nur dem Dürftigen und Würdigen  gereichet; b) die Last der Gemeinde ohne Noth nicht vervielfachet; c) und kein  wahrhaft Bedürftiger verkürzet werde ...  II  Die Almosen der Gemeinde sollen keine Pfründen nichtswürdiger Leute seyn,  das heißt, solcher, die das Futter nicht ertragen können, und wollüstig werden,  und durch ärgerliche Aufführung den Gegnern des Christenthums Anlaß zum  Lästern geben.  IV.  Die Almosen der Kirche sollen nur solchen zuteil werden, die wahrhaft verlas-  sen sind. Denn wen die Anverwandten unterhalten können, und eben darum  sollen, der soll der Gemeinde nicht zur Last fallen.  Die von den Almosen der Gemeinde leben, sollen sich besonders durch einen  untadeligen Wandel empfehlen, und der Pflege würdig machen.  VI  Wer auf Vertheilung der Kirchenspenden Einfluß haben kann, der soll darauf  dringen, daß sie unter wohlverdienten Personen vertheilet werden, die das Zeug-  « 10  niß für sich haben, daß sie der Gemeinde gute Dienste gethan haben.  Universitäten Heidelberg, Dillingen, Landshut und Tübingen schlug er aus. Näheres bei Hans  und Karl Pörnbacher, Die Literatur bis 1885, in: Max Spindler (Hg.), Handbuch der bayeri-  schen Geschichte 4/2, München “1979, 1089-1115, hier 1099 f (Lit.); Uto J. Meier, Christoph  von Schmid. Katechese zwischen Aufklärung und Biedermeier, St. Ottilien 1991 (Studien zur  Praktischen Theologie 37). — Zu Sailers Religionsvorlesungen vgl. ferner Hubert Schiel (Hg.),  Johann Michael Sailer. Leben und Briefe 1, Regensburg 1948, 333 (Jakob Salat über den Beginn  von Sailers Landshuter Zeit).  ® Vgl. 1 Joh 4, 20 b: „Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lie-  ben, den er nicht sieht.“  * Johann Michael Sailer, Grundlehren der Religion. Ein Leitfaden zu Vorlesungen aus der  Religionslehre für akademische Jünglinge aus allen Fakultäten, Sulzbach *1832 (WW 8), 426.  '° Johann Michael Sailer, Vorlesungen aus der Pastoraltheologie I, Sulzbach *1835 (WW 16),  319. — Die Klassifizierung der Armen, die Sailer hier propagiert, war bereits Bestandteil der für  ihre Zeit mustergültigen Fürsorgeeinrichtungen des Würzburger und Bamberger Fürst-  bischofs Franz Ludwig von Erthal (1779-1795). Näheres hierzu bei Eder, Helfen 51-59.  289  20*111 Dıie Almosen der Gemeinde sollen keıine Ptründen nıchtswürdiger Leute SCYI,
das heißt, solcher, die das Futter nıcht können, un: wollüstig werden,
un durch argerliche Aufführung den Gegnern des Christenthums Anlafß ZU
Lästern geben.
Dıie Almosen der Kıirche sollen I1UT solchen zute1l werden, die wahrhaft verlas-
sen sind. Denn WEeN die Anverwandten unterhalten können, und eben darum
sollen, der soll der Gemeinde nıcht ZUT ast tallen.
Dıie VO den Almosen der Gemeinde leben, sollen sıch besonders durch einen
untadelıgen Wandel empfehlen, und der Pflege würdıg machen.

VI Wer auf Vertheilung der Kirchenspenden FEinfluf(ß haben kann, der soll darauf
drıngen, da{fß S1e wohlverdienten Personen vertheilet werden, die das Zeug-

« 10nı für sıch haben, da{fß S1e der Gemeinde guLe Dienste gethan haben

Universitäten Heıdelberg, Dıllıngen, Landshut und Tübingen schlug Aus Näheres bei Hans
und arl Pörnbacher, Die Literatur biıs 1885, 1N: Max Spindler (Hg.), andbuc der bayer1-
schen Geschichte 4/2, München “1979, 9-1 1er 1099 (Lıt.); Uto Meıer, Christoph
VO Schmid. Katechese zwıschen Aufklärung un! Biedermeier, St. Ottilıen 1991 (Studien Zur
Praktıiıschen Theologie 37) Zu Saılers Religionsvorlesungen vgl ferner Hubert Schiel (Hg.),
Johann Michael Saıler. Leben und Briete 1) Regensburg 1948, 333 Salat über den Begınn
VO: Saılers Landshuter Zeıt)

Vgl Joh 4, „Denn WeTr seınen Bruder nıcht hıebt, den sıeht, ann Gott nıcht 1e-
ben, den nıcht sıeht.“

Johann Michael Saıler, Grundlehren der Religion. FEın Leitfaden Vorlesungen 4AUusS der
Religionslehre für akademische Jünglinge AUS allen Fakultäten, Sulzbach 1832 87 426

10 Johann Michael Saıler, Vorlesungen AUS der Pastoraltheologie I’ Sulzbach 71835 16),
319 Die Klassıfizıerung der Armen, die Saıler hier propagıert, WAar bereıts Bestandteıil der tür
ıhre eıt mustergültigen Fürsorgeeinrichtungen des Würzburger und Bamberger Fürst-
bischotfs Franz Ludwig VO Erthal (1779-1795). Näheres hıerzu bei Eder, Helten 91—59.
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Besondere Bedeutung hat Saıler dem Krankenbesuch ZUSCMECSSCH. In seıner
„Kleinen Bibel für Kranke und Sterbende und hre Freunde“ (1810), die Aaus$s eiıner
bereits 1791 verfaßten Schrift Lr Kranke und ihre Freunde“ hervorgegangen Walr

und als eın 1ın seiıner Gestalt einzıgartıges Werk bıs 1n die Gegenwart hereıin zahlrei-
che Auflagen erlebte , ermunterte Sailer mıiıt warmherzıgen Worten jeden Christen,
namentlich aber den Priester, Krankenbesuch und Krankenpflege, zumal auf die-
SC Gebiet damals vieles 1m gCnh lag „Wenn den Vertfall der heilıgen Liebe
1in christliıchen Gemeıinden beweiset: 1st der Mangel liebender Kranken-
pflege In großen Städten du aum mıt Daranwendung großer Kosten eiınen
tüchtigen Krankenwärter ausfindig machen, und WenNnn du ıh: findest, 1St Sal
oft 1Ur das Geld, das ihn spOornet, nıcht Liebe, die ıhn beseelet. Der Krankenwärter
1st gelähmt Geıiste, w1e der Kranke Leibe Möge der (elist des Christen-
thumes in die Todtengebeine wehen, und Leben ın die Glıeder der Kırche 4au$Ss-

gjeßen!“12
Zeıtlose Gültigkeit besitzen die Grundsätze „für Krankenfreunde, die noch

nıcht aller gute Wılle verlassen hat“ Je nach Ausgabe Anfang oder Ende der
Krankenbibel plazıert. Hıer heifßt a „Der Kranke da 1St Mensch Ww1e€e du! dey
ıhm also, W as du wünschest, da{fß dır ware, wenn du seıiner Stelle krank da
lägest. Sey Mensch einen Menschen!“ 13 Die Kraft ZU TIrösten, Stärken un:
Helten solle der Christ aus Gebet und Schriftlesung schöpfen und Zzuerst bescheiden
beginnen: dich also 1mM Krankenbesuche, ın der Krankenpflege, VOTrerst 1Ur da,

die Natur sıch nıcht sehr dagegen sträubet, und dann auch ın Fällen, die mehr
Herrschatt des Gemüthes über die Findrücke der außern ınge und mehr Selbst-
aufopferung voraussetzen; denn Übung 1m Kleinen macht die UÜbung 1m Großen
leicht. Lerne also 1m Geiste Jesu leben, leiden, sterben; dann WwiIrst du auch mıit se1-
NENIL Geiste Andere ın ıhrem Leben, Leiden, Sterben SCHHNCIL, erquicken, stärken kön-
nen  « L In weıteren Grundsätzen ermuntert Sailer spezıiell seiıne geistlichen Mıt-
brüder, 1im Krankenbesuch den Ruft (sottes verspuren und ıh: wohlvorbereıtet
aNZzuiLretien: „Damıt du nıcht kalt w1e das Eıs, ınster w1e die Nacht, und todt WwI1e ıne
Leiche 1mM Krankenzimmer SECYEST: erwecke, WenNnn du dich ZU Besuche -
schickest, vorerst ewiges Leben 1ın dır.“ 15 Ist dıes geschehen, werde der Priester
sowohl den Gott ternstehenden w1ıe den Gott schon nahen Kranken auf Je andere
Weiıse NECUu beleben und stärken können.

11 Näheres den einzelnen Auflagen bei Hubert Schiel (Hg.), Johann Michael Saıler. Leben
und Briefe 2 Regensburg 1952, 648 (Nr. 69) und 654 (Nr. 126); vgl terner Georg Aiıchinger,
Johann Michael Saıler, Bischof VO Regensburg. Eın biographischer Versuch, Freiburg Br.
1865, 195 Die neueste Ausgabe wurde dem Tıtel „Heılendes Wort. Kleine Kranken-
bibel“ bearbeiıtet und herausgegeben VO:! Altons Benning und erschıen 1983 1n Kevelaer.

12 Johann Michael Saıler, Kleine Bıbel für Kranke und Sterbende und ıhre Freunde, 11 Ders.,
Fortsetzung der Beıiträge ZUuUr Bildung des Geıistlichen, der ZuUur Pastoraltheologie, Sulzbach
“1839 20), 101—-238, hıer 105

13 20, 105 (Grundsatz und 2)
14 2 ’ 108 (Grundsatz 24 und 2 ’ el
15 2 ’ 110 (Grundsatz 9 uch 1ın seınen pastoraltheologischen Vorlesungen bringt

Saıler eine ausführliche „Anleıtung für angehende Krankenfreunde“, unterteıilt 1n die wel Ab-
schnıiıtte „Das Verhalten des Seelensorgers Krankenbette AaUus dem Eınen Gesichtspunkte
seiınes Amtes“ bzw. „Von dem Verhalten des Seelensorgers nach den besondern Zuständen des
ranken“ Johann Michael Saıler, Vorlesungen aus der Pastoraltheologıe ILL, Sulzbach 71835

18), 36
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Die anschließenden „Fingerzeige“ (so nın Saıler seıne knappen und pragnanten
Erläuterungen ausgewählten Bıbelstellen) suchen die Heılıge Schrift dem Kran-
ken aufzuschließen, da{fß® sı1e ıhm Hoffnung und Zuversicht schenken verma$s.
Wıe ıhm dies gelang, belegt eLwa das Zeugnis Joseph Bernharts Aaus dem Jahre
1939, der „die helfende Kraft“ dieser Krankenbibel manchem schweren ager
erprobt hatte, das rot des Wortes noch schwerer tür die Umstehenden als für
den Scheidenden tfinden WAar

CC l
Natürlich wußte Saıler, dafß mıiıt dem Krankenbesuch eiınes Gemeindemiutgliıeds

oder auch eınes Priesters nıcht seın konnte, sondern vielmehr ausgebildete
Krankenpfleger(innen) vonnotenN, w1ıe Ss1e die karıtatıv tätıgen Ordensgemeıin-
schaften besaßen. Deren Wıirksamkeıt hatte jedoch das grundstürzende Ereijgnis der
Säkularısatiıon VO  - 802/03 eın jähes Ende ZESELZL. Nachdem bereıits bıinnen wenıger
Jahre offensichtlich geworden WAal, dafß der Staat die entschlossen sıch BCZOBCNCH
Aufgaben der Kranken- un: Armenpflege nıcht allein bewältigen konnte und der
Mitrthilfe des Klerus ın Gestalt VO  3 Armenpflegschaftsräten bedurfte (Saıler selbst
WAar viele Jahre Deputierter der Universıiutät be1 der städtischen Armenkommission
1ın Landshut”’), kam Könıg Ludwig (1825—1848) ebentalls eın Saijler-
schüler! durch dıe grofßzügıige Restauratıon aufgehobener und durch die Grün-
dung zahlreicher Klöster eiınem wahren Ordensfrühling ””, dem Saıler

16 Joseph Bernhart, Einführung, 1n: Wolfgang Ruttenauer (Hg.), Geist und Wahrheıt. Worte
4US den Werken ann Michael Saılers, Kevelaer 1939, 11L Zu dem grofßen Denker und
tiefsinnıgen Theologen Bernhart, der sıch nach einem Besuch VO Saıilers Geburtshaus ın
Aresıng entschlofß, die Krankenbibel Saıilers IICUu herauszugeben (München zuletzt:
Mantred Weıtlauff, Joseph Bernhart (1881—-1969). Eın Lebensbild, 1 Ders./Abraham DPeter
Kustermann, Joseph Bernhart (1881—-1969). Zweı Reden ber Wıssen, Bildung und Akademie-
gedanken. Deutungen Leben, Werk und Wırkung, Stuttgart 1993; 113-1 (Anm. Lıite-
ratur!); Ders., Art. Bernhart, 1n: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon (1998) 756-—
769

Im November 1821 sandte der Landshuter Magıstrat anläßlich seiıner Berufung in das
Regensburger Domkapıtel eıne Dankadresse Sailer, ın dem als „Mann der Liebe“ und
„Christlicher Menschenfreund“ apostrophiert wird, „der mMiıt der Armut das Seinıge teilen
gewohnt WAal, keinem, dem helten konnte, die Hılte9 ın den etzten teuren Jahren,
der Zeıt allgemeıner Not, als Vater der Armen UrcC. persönliche Anteilnahme dem damals
bestandenen Wohltätigkeitsverein sıch auszeichnete, gegenwärtig 1M dritten re Mitglied des
Armenpflegschaftsrats der Stadt 1st (zıt nach Schiel, Saıler 1) 617; vgl uch 414 sSOW1e Aloıs
Staudenraus, Chronik der Stadt Landshut 1n Bayern 3, Landshut 1832 Passau 68 f;
Anton Doeberl,; Johann Michael Saıler. FEın altbayrıscher Kirchenfürst 1n der eıt der Autft-
klärung und der Romantık [1751-1832], 1N* Max Buchner [Hg.], Katholische und deutsche
Charakterköpfe, Paderborn 1930, 17-38, hıer S chıiel, Carıtaslehre 205)

Seıit Saıler dem Kronprinzen 1m Sommer 1803 reimal wöchentlich ıne Privatvorlesung
über „Dıie Moral des Regenten 1n christlıchen Maxımen“ gehalten und einmal ın der Woche das
Sonntagsevangelıum rklärt hatte, stand bei Ludwig 1ın hoher Gunst, der nıcht 1Ur seınen
Aufstieg 1n der kiırchlichen Hierarchiıe verdankte, sondern die uch Bittgesuchen ZUgUuN-
sten rıtter NULZLE, wenn selbst einmal nıcht helten konnte. So edankte sıch Weihbischof
Sailer EL W: Dezember 1828 beı dem mıiıttlerweile ZU König gekrönten Ludwig
uch dafür, dafß auf seıne „bittlichen Vorstellungen und AnträgeDie anschließenden „Fingerzeige“ (so nennt Sailer seine knappen und prägnanten  Erläuterungen zu ausgewählten Bibelstellen) suchen die Heilige Schrift dem Kran-  ken so aufzuschließen, daß sie ihm Hoffnung und Zuversicht zu schenken vermag.  Wie gut ihm dies gelang, belegt etwa das Zeugnis Joseph Bernharts aus dem Jahre  1939, der „die helfende Kraft“ dieser Krankenbibel „an manchem schweren Lager“  erprobt hatte, „wo das Brot des Wortes noch schwerer für die Umstehenden als für  den Scheidenden zu finden war  C l6_  Natürlich wußte Sailer, daß es mit dem Krankenbesuch eines Gemeindemitglieds  oder auch eines Priesters nicht getan sein konnte, sondern vielmehr ausgebildete  Krankenpfleger(innen) vonnöten waren, wie sie die karitativ tätigen Ordensgemein-  schaften besaßen. Deren Wirksamkeit hatte jedoch das grundstürzende Ereignis der  Säkularisation von 1802/03 ein jähes Ende gesetzt. Nachdem bereits binnen weniger  Jahre offensichtlich geworden war, daß der Staat die entschlossen an sich gezogenen  Aufgaben der Kranken- und Armenpflege nicht allein bewältigen konnte und der  Mithilfe des Klerus in Gestalt von Armenpflegschaftsräten bedurfte (Sailer selbst  war viele Jahre Deputierter der Universität bei der städtischen Armenkommission  in Landshut'’), kam es unter König Ludwig I. (1825-1848) — ebenfalls ein Sailer-  schüler!'* — durch die großzügige Restauration aufgehobener und durch die Grün-  dung zahlreicher neuer Klöster zu einem wahren Ordensfrühling'”, an dem Sailer  !® Joseph Bernhart, Einführung, in: Wolfgang Rüttenauer (Hg.), Geist und Wahrheit. Worte  aus den Werken Johann Michael Sailers, Kevelaer 1939, VIII. — Zu dem großen Denker und  tiefsinnigen Theologen Bernhart, der sich nach einem Besuch von Sailers Geburtshaus in  Aresing entschloß, die Krankenbibel Sailers neu herauszugeben (München 1915), zuletzt:  Manfred Weitlauff, Joseph Bernhart (1881-1969). Ein Lebensbild, in: Ders./Abraham Peter  Kustermann, Joseph Bernhart (1881-1969). Zwei Reden über Wissen, Bildung und Akademie-  gedanken. Deutungen zu Leben, Werk und Wirkung, Stuttgart 1995, 113-174 (Anm. 1: Lite-  ratur!); Ders., Art. Bernhart, in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon 14 (1998) 756-  769.  !7 Im November 1821 sandte der Landshuter Magistrat anläßlich seiner Berufung in das  Regensburger Domkapitel eine Dankadresse an Sailer, in dem er u. a. als „Mann der Liebe“ und  „Christlicher Menschenfreund“ apostrophiert wird, „der mit der Armut das Seinige zu teilen  gewohnt war, keinem, dem er helfen konnte, die Hilfe versagte, in den letzten teuren Jahren,  der Zeit allgemeiner Not, als Vater der Armen durch persönliche Anteilnahme an dem damals  bestandenen Wohltätigkeitsverein sich auszeichnete, gegenwärtig im dritten Jahre Mitglied des  Armenpflegschaftsrats der Stadt ist“ (zit. nach Schiel, Sailer 1, 617; vgl. auch 414 sowie Alois  Staudenraus, Chronik der Stadt Landshut in Bayern 3, Landshut 1832 [ND Passau 1981], 68 £;  Anton Doeberl, Johann Michael Sailer. Ein altbayrischer Kirchenfürst in der Zeit der Auf-  klärung und der Romantik [1751-1832], in: Max Buchner [Hg.], Katholische und deutsche  Charakterköpfe, Paderborn 1930, 17-38, hier 31; Schiel, Caritaslehre 205).  18 Seit Sailer dem Kronprinzen im Sommer 1803 dreimal wöchentlich eine Privatvorlesung  über „Die Moral des Regenten in christlichen Maximen“ gehalten und einmal in der Woche das  Sonntagsevangelium erklärt hatte, stand er bei Ludwig in hoher Gunst, der er nicht nur seinen  Aufstieg in der kirchlichen Hierarchie verdankte, sondern die er auch zu Bittgesuchen zugun-  sten Dritter nutzte, wenn er selbst einmal nicht helfen konnte. So bedankte sich Weihbischof  Sailer etrwa am 14. Dezember 1828 bei dem mittlerweile zum König gekrönten Ludwig u.a.  auch dafür, daß er auf seine „bittlichen Vorstellungen und Anträge ... Wittwen und Waisen  Unterstützungen“ habe „zufliessen lassen“ (Hubert Schiel, Bischof Sailer und Ludwig I. von  ern. Mit ihrem Briefwechsel, Regensburg 1932, 135).  Ba‘);  Zu den sozialen Folgen der Säkularisation, zur Neuorganisation der Armenpflege und  zum Ordensfrühling in Bayern ausführlich Eder, Helfen 61-164 (mit zahlreichen Literatur-  291Wıttwen und Waısen
Unterstützungen” habe „zufliıessen lassen“ Hubert chiel, Bischoft Sailer und Ludwig VO  -

C111 Mıt iıhrem Briefwechsel, Regensburg 1932, 135)Ba‘); Zu den sozıalen Folgen der Säkularıisation, Zur Neuorganisatıon der Armenpflege und
ZUu Ordensfrühling ın Bayern ausführlich Eder, Helten 1-16 (mıt zahlreichen Liıteratur-
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erheblichen Anteıl hatte S0 leistete nıcht 1U  — mafßgeblichen Beıtrag Zur

Wiıedergründung der Benediktinerabtei Metten Y des Domuinikanerinnenklosters
Speyer der Ursulinenkonvente Straubing und Landshut sondern WAar

auch wesentlich der Wiederherstellung des 1748 VO  - Prag A4AUsSs begründeten und
1813 aufgelösten Klosters der Elısabeth(er)innen VO Azlburg beteiligt welche

den Wıillen des Stadtmagıstrats und der Kreıisregierung Straubing erfolgte
Die den altesten karıtatıv tatıgen Frauengemeinschaften Westeuropas zählenden
Elisabetherinnen urtten ab 829 wıeder Schwestern aufnehmen und sıch
erneut der Armen- und Krankenpflege wıdmen

Mıt dem tatkräftigen Eınsatz Saılers als Armenrat und als Förderer der Kloster-
STLauratiıon sınd WIT bereits bei der praktischen Nächstenliebe angelangt der der

bayerısche Kirchenvater zurecht dıe Priorität gegenüber aller Theorie einraumte
I/m wahres (7sit- un Wohlseyn Andern fördern wirke auf Andere mehr

durch dich als durch Worte mehr durch deine Person als durch Unterricht mehr
durch Beispiel als durch Formular, mehr durch lebendige Darstellung des Guten
dır, als durch todte Nachrichten Von dem (Juten

23
Worte thun nıcht aber leben-

dıge Tugend personitfizirt dıe thut’s.

20 Näheres Metten, Sailer durch Empfehlungen und Vermittlungen auch der Ver-
größerung der anfangs sehr ahl VO Konventualen miıtwirkte, bei Mıchael auf-
INaMn, Säkularısatıon, Desolation und Restauratiıon der Benediktinerabtei Metten ja

Metten 1993 bes 26/—-315 Georg Schwaiger, Johann Michael Sailer Der bayerische
Kırchenvater, München/Zürich 1982 134

! Siehe hierzu Schwaiger, Kırchenvater 135 MmMIitL Anm. 37 (Literatur!); Schiel Saıiler un!
Ludwig 68 f’ spezıell Speyer vgl auch Schiel, Saıiler und Ludwig 126—-128

* Der Konvertit und Saiılerschüler Eduard VO Schenk, den Könıg Ludwig 31 Dezem-
ber 1825 die Spiıtze des neugeschaffenen Obersten Kırchen- und Schulrates beruten hatte,
schrıeb 15 September 1826 den bayerischen Monarchen Das Kloster der Elisabethe-
T1NNEN Azelburg be1 Straubing 1ST erst VOT 30 Jahren ganz NEeUu gebaut worden und noch
besten Zustande uch befinden sıch Kloster och sıeben, zu 'eıl bejahrte Nonnen, wel-
che nıchts bıtten, als Kranke, welche INnan ihnen, nebst den Betten, VOT mehr([er]en
Jahren hat,; und Noviızen, damıt S1C diese Kranken pflegen können Da der
Fondf(s] och unberührt 1ST kann das Kloster hergestellt werden, hne Kosten un! hne
Mühe Ich habe den destalls der Kreisregierung und dem Magıstrate schon VOT acht Wochen
abgeforderten Bericht eifrigst betrieben, sehe jedoch VOTraus, da{fß das Gutachten der Arzte
Straubing die Restauration des Klosters sıch aussprechen wırd dem nıchtigen
Grunde ungesunden Lage dieses, auf leinen Anhöhe mıildesten Kliıma und

der truchtbarsten Gegend Bayerns lıegenden, MMI1L schönen (sarten versehenen Ge-
bäudes Der wahre rund besteht 1Ur darın, dafß dıe ÄArzte den Weg nach dem Kloster als
we1it scheuen, obgleich VO  - den Toren Straubings nıcht entternter lıegt als das Krankenhaus
VO München VO' Karlstor (Max Spindler LHg J; Brietwechsel zwischen Ludwig VO:

Bayern und Eduard VO Schenk 1823 1841 München 1930 13 1er 15 vgl uch und
368) Weıteres den Elısabethinnen VO Azlburg bei Martın Kleber, Vom Instıtut der
Elisabethinen ZUu Elisabeth Krankenhaus Straubing, Straubing 1991 (Straubinger Heftte 41)
(zuSaıler: Sm Eder, Helten 138 MIi1tL Anm. 228

“ Johann Michael Saıler, Glückseligkeitslehre aus Gründen der Vernuntft, MIitL steier Hın-
sıcht auf die Urkunden des Christenthums, oder christliche Moralphilosophie 2‚ Sulzbach
1830 5), 314 £.
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„Wohltun War seine Freude; un that ZETN ın aller Stille“
Saılers Praxıs christlicher Wohltätigkeit

„Der Augenblick, da iıch ıh das erstemal sah, bleibt mir unvergeflich“, schrieb
der Jugendschriftsteller Christoph VO Schmid (1768—1854) 1n seınen Eriınnerungen

Saıler. „Es Walt 24. Nov. 1784, dem Festtage der heil Katharına, einer akade-
mischen Feierlichkeit der philosophiıschen Fakultät Ich hatte dabe1ı ıne lateinısche
Rede vorgetragen. Als ich meıne, 1n das Reıine geschriebene Rede meınem Protessor,
der s1e sehr verbessert hatte, wieder bringen wollte, und die Stiege ın dem großen
Gebäude des Kollegiums hinaufging, kam Saıler, VO Wwel Protfessoren begleıtet, die
Stiege herab Er hatte die Rede angehört; die wel Protessoren hatten ıhm erzählt,
da{fß iıch durch den trühen Tod meınes Vaters eınen unersetzlichen Verlust erlitten,
und da{fß meıne Mutter, ıne Wıttwe, mıiıt NCUMN UNCIZOSCHECI Kındern, denen ich
das Alteste Wäl, sıch 1ın eıner sehr bedrängten Lage efinde. Saıler yrüßte mich auf das
freundlıchste, lobte den Jungen Redner, drückte mir mehrere Vierundzwanziger“
vielleicht alles Geld, das eben bei sıch hatte ın die Hand, MmMi1t dem Auftrage,
meıner Mutltter übersenden, und Iud miıch eın, ihn besuchen, mehr mıiıt mıir,
als hier auf der Stiege, reden können. Ich faßte das gröfßte Zutrauen ıhm, und

WAar VO dieser eıt für meın zeıtliches und ew1ges Wohl väterlich besorgt,
als meın Vater, und that viel für mich, dafß meın eıgener Vater nıcht mehr, Ja nıcht

viel für mich hätte thun können Wıe Saıiler mich Banz voll Güte,
Wohlwollen und Theilnahme WAafl, half un! tröstete, tanden alle Studırende, die
sıch ıhm nahten, be1 ıhm Irost und Hülfe Allen stand seıne Thüre und se1ın Herz
offen. Geben, Erfreuen, Irösten WAar ıhm Seligkeit.  < 25 Da Schmid nıcht dick auf-
Lrug, bestätigt Joseph aurenz Schitftmann (1786—-1856), nachmals Domherr der
Diözese Basel, der berichtete, dafß Sailer iın seınem Zimmer we1l Schachteln
hatte, „dıe ıne mıiıt 1_, die andere mıiıt 74-Kreuzerstücken gefüllt, WOTaus CI, wıe
ıh: gerade ankam, dürftigen Studenten mıittheıilte, nebst den vielen bestimmten
Wochengeldern, dıe Studenten und andern dürftigen Stadtbewohnern VCI-

abreichte“ Z Franz Aloıs agner (1771-1837), spater Domkapıtular iın Rottenburg,
schrieb hierüber: „Ich tand ıh nıe heıterer, als WE diese Almosengelder 1n
besondere Papıere wickelte und die Namen der Empfänger darauf schrıieb und dann

24 Es andelte sıch 24-Kreuzer-Münzen % Gulden). FEın bayerischer reuzer der
damalıgen Zeıt entspricht nach heutiger Kaufkraft ELW: 40 Pfennig; 24 reuzer stellen Iso
eınen Wert VO  — 10 dar.

25 Schmid, Erinnerungen 2) f, Vgl auch eb 31 („Sailer half vielen T, fähigen
Knaben, theils AUS seiınen eigenen Miıtteln, theıls durch Fürbitten, weıter studıren“) SOWI1E
11 f7 Schmid berichtet, wıe Saıiler durch den Vorschlag, ZUr!r Wınterszeıit die Vorlesungen VO

den nıcht heizbaren Hörsälen des Universitätsgebäudes 1n die Räumlichkeiten des benach-
barten ehemaligen Jesuitenkollegs verlegen, tür das „leibliche Wohlergehen“ VO'  - Lernenden
und Lehrenden SOrgte.26 Aloıs Lütolf, Leben und Bekenntnisse des Joseph Laurenz Schiffmann, Pfarrers, Decans
und Dombherrn der 10Ccese Basel Eın Beıtrag Zur Charakteristik Saılers ai: seıner Schule
ın der Schweiz, Luzern 1860, 28 Vgl uch f’ 15 Schittmann WAar 805/06 Sailers Schüler 1n
Landshut:; wurde 1813 Pfarrer Altıshofen, 1845 nıchtresidierender Domhbherr für dıe
10zese Basel und 184/ Domdekan. Sailer hatte tatsächlich eine recht ansehnliche ahl VO

Schülern 4Uus der Schweıiz; vgl hierzu die chronologisch und geographisch gegliederte Auft-
listung (mıt Bıogrammen) bei Lütolf, Leben 229275 („Sailer-Schüler 1mM schweizerischen
Klerus“)
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diesen Studierenden eigenhändig übergab, dabe; sıch über ıhr Befinden, ıhren
ortgang 1M Studieren und übrıges Betragen angelegentlich erkundigte und
väterliche Lehren miıtgab.“ 27 Dafß Saıiler hierbei auch Undankbarkeit erfuhr, Ja Oß
auUSgENUTZT oder betrogen wurde“, konnte seıner ehrlichen Hıltsbereitschaft keinen
Abbruch Iu.  =)

Keineswegs I11Ur für andere bestimmt auch Sailers oben zıtierte Aus-
führungen zZzu Krankenbesuch: „Wenn eın Alumnus krank wurde, fand sıch alle-
mal bei dessen Krankenbette 1n. Er sprach mi1t ıhm davon, WwI1ıe denen, die (Jott lıe-
ben, Alles, auch Krankheıt, zZzu Besten dıene, w1ıe jede Krankheiıit MNsere yänzlıcheAbhängigkeit VO:  - CGott und die Gebrechlichkeit der menschlichen Natur unls fühl-
bar mache, und uns Vorsätzen für künftige gesunde Tage auffordere, und
wıe auch diese Krankheit ıhm Zzu Besten gereichen werde.“

Da{fß Sailer VO alledem eın Auftfhebens machen wollte, belegt dıe Tatsache, dafß
selbst se1ın Ng Vertrauter und Hausgenosse Diepenbrock 11UT zufällig eLWAS davon
miıtbekam: „Wohltun Walr seıne Freude; und that SCrn 1n aller Stille. Obwohl ich
seıne meısten Briete für ıhn schrieb, besorgte doch dıe Geldsendungenbedürftige Freunde und Arme lıebsten selbst und mıt einer gewissen Heım-
lıchkeit, wobei ich ıh oft überraschte. e geschah nıcht aus Mangel Vertrauen

mır, seıne Geldlade stand ohnehin gewöhnlıch offen: sondern damıiıt die Iınke
and nıcht WI1SSEe, W as dıe rechte gethan ”® Es kam ıhm dabe;j auch nıcht auf Zro-ßere, Ja für seın Einkommen recht bedeutende Opfer d denn rechnete auf die
Vorsehung. Ich ll 1Ur eın Beıispiel erzählen. Nachdem schon mehrere JahreWeihbischof gewesen ” und beschwerliche Fırmungsreisen 1n eıner unbequemen,
mi1t Zzweı alten Schimmeln bespannten Lohnkutsche gemacht hatte, schlug INnan ıhm
VOTI, moöge doch, größerer Schonung> die seın hohes Alter erfordere, sıch
einen bequemeren Reisewagen kaufen und mıiıt Postpferden tahren Er ging darauf
eın und legte allmählig die Summe VO:  - 80O Gulden dafür zurück *, die dann nach
München zZzu Wagen-Ankauf sandte. Da erhielt bald darauf AaUus der ıtaliänischen
Schweiz einen langen Briet VO:  - einem Jungen talentvollen Manne, dessen unglück-lıchen Vater ehemals gekannt, und der durch die seltsamsten Schicksale Aaus$s dem
ternen OUsten, krank und aller Miıttel baar, ın eın abgelegenes Alpenthal W ar VeCI-

schlagen worden, und ıh IU  - Hülfe 1n verzweıfelter oth bat, damit seınen
Zweck, katholische Theologie studıren, erreichen könne. Saıer 1e1% ıhm sogleichdasI eld VO München anweısen und ıhn dadurch ın den Stand SeIZECN, seıne
Studıien 1ın Luzern vollenden. Der Mann 1Sst längst eın eifriıger Arbeiter 1n den

27 Franz Aloıs Wagner, Beıtrag Zur Bıographie des selıgen Bischots VO  3 RegensburgSaıiler (handschrıftl.: 20 ach chıel, Saıler 1, 215) Wagner WAar Regens des Priester-
semınars auf dem Schönenberg, wurde jedoch durch dıe württembergische Regierung VO die-
SsCIN Posten deswegen entfernt, „weıl den schwärmerischen Sailerschen Grundsätzen
ergeben 1St (zıt. ach chiel, Saıiler 1, 77)

Vgl hierzu die Zıtate 1n Anm. 48, allerdings hinsıchtlich der Häufigkeit solcher
wohl übertrieben wırd.

29 Schmid, Erinnerungen 2,
30 Vgl Mit 6’ „Wenn du Almosen g1bst, soll deine Iınke Hand nıcht wIıssen, W as deıine rech-
tut.“
31 Saıiler WAalr September 18272 mıiıt fast /1 Jahren ZUuU Weıihbischof und Koadjutor des

greisen und gebrechlichen Oberhıirten Johann Nepomuk VO 'olt (1821-1 829) präkonisıertworden.
800 Gulden entsprechen ach heutiger Kaufkraft eLwa 20 00Ö (vgl Anm 24)
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auswärtigen Mıssıonen. Saıler aber machte seıne AÄAmtsreısen wiıeder mıt dem alten
Hauderer und seınen Schimmeln, und scherzte heiter über den mißlungenen

« 5  anKutschen-Kauf. Ahnliches ereignete sıch öfter.
Wıe schon mehrmals angeklungen, beschränkte Saıler seıne Wohltätigkeit mit-

nıchten auf den Kreıs bedürftiger Studenten, dem selbst während der Ingolstädter
Studienzeıt(fFE7) zugehört und sıch ennoch bemüht hatte, seıner ebenso
mıttellosen Schwester beizuspringen: „Eınmal, als S1e mich 1n Ingolstadt besuchte
und ıch ıhr eın wöltkreuzerstück (meinen yanzen Reichtum) aufdringen und S1e

nıcht annehmen wollte, standen WIr ın diesem Streıte ıne halbe Stunde auf der
Donaubrücke, un:! ich mußte den Proze(ß verloren « 54  geben. Peter Dörftler schrieb
1erüber: „Dıiese Großartigkeit 1mM Hıngeben dessen, W 4as besafß, ehielt über eın
langes Leben hın bei, und s1e erstreckte sıch nıcht 1Ur auf den Mammon. Sı1e kam
nıcht aAaus ırgendeıiner Überlegung Ww1e eLWAa, gute Werke ben und eın Wohltäter

se1n, sondern War bei ıhm w1ıe bei dem Fruchtbaum, der spendet, W as hat,
ob ıhm eben eın oder reicher Herbst geworden 1St.  « 35 ank dieser Haltung
wurde Saıler auch für viele eintache Menschen AUS dem 'olk ungeachtet iıhrer
Konfession ”® ZU Beistand und Helftfer iın Armut, Not und Bedrängnis. Hiıerbei
kam ıhm sehr ZUSTatten, dafß sıch ‚auf jede Bıldungsstufe versetzen“ und „mıit
jedem 1n seıner Sprache reden“ konnte, „denn die Liebe und iıne angeborne Genia-
lıtät hatten ıhn gelehrt, Allen Alles werden, Jeden verstehen und sıch her-

e 37anzuheben, der I11UT ırgend empfänglıch dafür War „S5o0 1e18 Almosen durch
seıne Schüler austeılen, s1e Wohltätigkeit lehren; in dieser Absıcht nahm
iırgendeinen seiıner Vertrauten ın das Häuschen eiıner N, alten Frau MIt sıch, tro-

sıe traulıch, schnitt ab und ß VO dem schwarzen Hausbrote, das s1e ıhm auf-
stellte, und 1eß dann eın Geldstück auf dem Tische lıegen; eın andersmalauswärtigen Missionen. Sailer aber machte seine Amtsreisen wieder mit dem alten  Hauderer und seinen Schimmeln, und scherzte heiter über den mißlungenen  «33  Kutschen-Kauf. Ähnliches ereignete sich öfter.  Wie schon mehrmals angeklungen, beschränkte Sailer seine Wohltätigkeit mit-  nichten auf den Kreis bedürftiger Studenten, dem er selbst während der Ingolstädter  Studienzeit (1772-1777) zugehört und sich dennoch bemüht hatte, seiner ebenso  mittellosen Schwester beizuspringen: „Einmal, als sie mich in Ingolstadt besuchte  und ich ihr ein Zwölfkreuzerstück (meinen ganzen Reichtum) aufdringen und sie  es nicht annehmen wollte, standen wir in diesem Streite eine halbe Stunde auf der  Donaubrücke, und ich mußte den Prozeß verloren geben.“* Peter Dörfler schrieb  hierüber: „Diese Großartigkeit im Hingeben dessen, was er besaß, behielt er über ein  langes Leben hin bei, und sie erstreckte sich nicht nur auf den Mammon. Sie kam  nicht aus irgendeiner Überlegung wie etwa, gute Werke zu üben und ein Wohltäter  zu sein, sondern es war bei ihm wie bei dem Fruchtbaum, der spendet, was er hat,  ob ihm eben ein armer oder reicher Herbst geworden ist.“” Dank dieser Haltung  wurde Sailer auch für viele einfache Menschen aus dem Volk — ungeachtet ihrer  Konfession” — zum Beistand und Helfer in Armut, Not und Bedrängnis. Hierbei  kam ihm sehr zustatten, daß er sich „auf jede Bildungsstufe versetzen“ und „mit  jedem in seiner Sprache reden“ konnte, „denn die Liebe und eine angeborne Genia-  lität hatten ihn gelehrt, Allen Alles zu werden, Jeden zu verstehen und zu sich her-  « 37  anzuheben, der nur irgend empfänglich dafür war  . „So ließ er Almosen durch  seine Schüler austeilen, um sie Wohltätigkeit zu lehren; in dieser Absicht nahm er  irgendeinen seiner Vertrauten in das Häuschen einer armen, alten Frau mit sich, trö-  stete sie traulich, schnitt ab und aß von dem schwarzen Hausbrote, das sie ihm auf-  stellte, und ließ dann ein Geldstück auf dem Tische liegen; ein andersmal ... zog er  «38  im Winter auf dem Spaziergange seinen Überrock aus und gab ihn einem Bettler.  Regelmäßige Almosen gab es im Anschluß an die hl. Messe, die Sailer täglich um  5 Uhr morgens in der Landshuter Heilig-Geist-Kirche las „und zwar mit einer  Inbrunst und Andacht, die nahe an Entzückung grenzte ... Nach der heiligen Messe  3 Diepenbrock, Blumenstrauß XVIII f.  # Zit. nach Schiel, Sailer 1, 43.  3 Peter Dörfler, Johann Michael Sailer. Ein Bildnis, in: Hochland 39 (1946/47) 306-324, hier  315.  ® So schrieb Sailer in einem Brief an Johanna Prinzessin von Oettingen-Spielberg, Stifts-  dame in Buchau am Federsee (Baden-Württemberg): „Rechtthun, und dabei auf Gott allein  trauen; ... sich von Herzen mitfreuen, wo Freude Einkehr nimmt, und wenn es geweint seyn  muß, hinter den Thränen zum Himmel durchblicken;  . selbst keine Dornen säen, und den  Stich nicht achten von denen, die andere gesäet haben; Almosen geben den Juden, Christen,  Heiden - und mit Paulus den Herrn Christus liebhaben ... Dieß Alles treu thun, und sich auf  dieß Alles nichts zu gute halten, und noch obendrein an die Brust anschlagen ... möchte wohl  die beste Weisheit auf Erden seyn“ (Johann Michael Sailer, Briefe aus allen Jahrhunderten der  christlichen Zeitrechnung. Fünfte und sechste und letzte Sammlung, nebst Theophil’s Briefen,  Sulzbach 71833 [WW 12], 365 £; letztere Hervorhebung vom Verf.).  ” Diepenbrock, Blumenstrauß XXII.  % Berchtold Schindler, Erinnerungen an Sailer (handschriftl.; zit. nach Schiel, Sailer 1, 360).  Der aus Luzern gebürtige Schindler (1782-1849) studierte seit 1803/04 in Landshut und trat  nach einigen Jahren priesterlicher Seelsorge 1823 in das Benediktinerkloster Engelberg  (Schweiz) ein, wo er u. a. mehrere erbauliche Schriften verfaßte. Vgl. Schiel, Sailer 1, 747, fer-  ner 686 (Erinnerung von Benno Scharl).  295ZOR

381m Wınter auf dem Spazıergange seınen Überrock aus und gab ıhn einem Bettler.
Regelmäßige Almosen gab 1mM Anschlufß die Messe, die Sailer täglıch

Uhr MOTSCHNS ın der Landshuter Heilıg-Geist-Kirche las „und WAar mıiıt eiıner
Inbrunst un! Andacht, die ahe Entzückung grenzZteauswärtigen Missionen. Sailer aber machte seine Amtsreisen wieder mit dem alten  Hauderer und seinen Schimmeln, und scherzte heiter über den mißlungenen  «33  Kutschen-Kauf. Ähnliches ereignete sich öfter.  Wie schon mehrmals angeklungen, beschränkte Sailer seine Wohltätigkeit mit-  nichten auf den Kreis bedürftiger Studenten, dem er selbst während der Ingolstädter  Studienzeit (1772-1777) zugehört und sich dennoch bemüht hatte, seiner ebenso  mittellosen Schwester beizuspringen: „Einmal, als sie mich in Ingolstadt besuchte  und ich ihr ein Zwölfkreuzerstück (meinen ganzen Reichtum) aufdringen und sie  es nicht annehmen wollte, standen wir in diesem Streite eine halbe Stunde auf der  Donaubrücke, und ich mußte den Prozeß verloren geben.“* Peter Dörfler schrieb  hierüber: „Diese Großartigkeit im Hingeben dessen, was er besaß, behielt er über ein  langes Leben hin bei, und sie erstreckte sich nicht nur auf den Mammon. Sie kam  nicht aus irgendeiner Überlegung wie etwa, gute Werke zu üben und ein Wohltäter  zu sein, sondern es war bei ihm wie bei dem Fruchtbaum, der spendet, was er hat,  ob ihm eben ein armer oder reicher Herbst geworden ist.“” Dank dieser Haltung  wurde Sailer auch für viele einfache Menschen aus dem Volk — ungeachtet ihrer  Konfession” — zum Beistand und Helfer in Armut, Not und Bedrängnis. Hierbei  kam ihm sehr zustatten, daß er sich „auf jede Bildungsstufe versetzen“ und „mit  jedem in seiner Sprache reden“ konnte, „denn die Liebe und eine angeborne Genia-  lität hatten ihn gelehrt, Allen Alles zu werden, Jeden zu verstehen und zu sich her-  « 37  anzuheben, der nur irgend empfänglich dafür war  . „So ließ er Almosen durch  seine Schüler austeilen, um sie Wohltätigkeit zu lehren; in dieser Absicht nahm er  irgendeinen seiner Vertrauten in das Häuschen einer armen, alten Frau mit sich, trö-  stete sie traulich, schnitt ab und aß von dem schwarzen Hausbrote, das sie ihm auf-  stellte, und ließ dann ein Geldstück auf dem Tische liegen; ein andersmal ... zog er  «38  im Winter auf dem Spaziergange seinen Überrock aus und gab ihn einem Bettler.  Regelmäßige Almosen gab es im Anschluß an die hl. Messe, die Sailer täglich um  5 Uhr morgens in der Landshuter Heilig-Geist-Kirche las „und zwar mit einer  Inbrunst und Andacht, die nahe an Entzückung grenzte ... Nach der heiligen Messe  3 Diepenbrock, Blumenstrauß XVIII f.  # Zit. nach Schiel, Sailer 1, 43.  3 Peter Dörfler, Johann Michael Sailer. Ein Bildnis, in: Hochland 39 (1946/47) 306-324, hier  315.  ® So schrieb Sailer in einem Brief an Johanna Prinzessin von Oettingen-Spielberg, Stifts-  dame in Buchau am Federsee (Baden-Württemberg): „Rechtthun, und dabei auf Gott allein  trauen; ... sich von Herzen mitfreuen, wo Freude Einkehr nimmt, und wenn es geweint seyn  muß, hinter den Thränen zum Himmel durchblicken;  . selbst keine Dornen säen, und den  Stich nicht achten von denen, die andere gesäet haben; Almosen geben den Juden, Christen,  Heiden - und mit Paulus den Herrn Christus liebhaben ... Dieß Alles treu thun, und sich auf  dieß Alles nichts zu gute halten, und noch obendrein an die Brust anschlagen ... möchte wohl  die beste Weisheit auf Erden seyn“ (Johann Michael Sailer, Briefe aus allen Jahrhunderten der  christlichen Zeitrechnung. Fünfte und sechste und letzte Sammlung, nebst Theophil’s Briefen,  Sulzbach 71833 [WW 12], 365 £; letztere Hervorhebung vom Verf.).  ” Diepenbrock, Blumenstrauß XXII.  % Berchtold Schindler, Erinnerungen an Sailer (handschriftl.; zit. nach Schiel, Sailer 1, 360).  Der aus Luzern gebürtige Schindler (1782-1849) studierte seit 1803/04 in Landshut und trat  nach einigen Jahren priesterlicher Seelsorge 1823 in das Benediktinerkloster Engelberg  (Schweiz) ein, wo er u. a. mehrere erbauliche Schriften verfaßte. Vgl. Schiel, Sailer 1, 747, fer-  ner 686 (Erinnerung von Benno Scharl).  295ach der heilıgen Messe

33 Diepenbrock, Blumenstraufß
Zıt. ach Schiel, Saıiler 1‚ 42

35 Peter Dörfler, Johann Michael Saıler. Eın Bıldnıis, iIn: Hochland 20)306—324, 1er
315

So chrieb Sailer ın eiınem Brief ohanna Prinzessin VO Oettingen-Spielberg, Stifts-
ame 1ın Buchau Federsee (Baden-Württemberg): „Rechtthun, und dabe!i auf Gott allein
Lrauen; sıch VO Herzen mitfreuen, Freude Einkehr nımmt, un!| WEn geweınt SCYI
mufß, hınter den Thränen zu Hımmel durchblicken; selbst keine Dornen saen, und den
Stich nıcht achten VO denen, dıe andere gesaet aben; Almosen geben den uden, Christen,
Heiden und MIt Paulus den Herrn Christus hebhabenauswärtigen Missionen. Sailer aber machte seine Amtsreisen wieder mit dem alten  Hauderer und seinen Schimmeln, und scherzte heiter über den mißlungenen  «33  Kutschen-Kauf. Ähnliches ereignete sich öfter.  Wie schon mehrmals angeklungen, beschränkte Sailer seine Wohltätigkeit mit-  nichten auf den Kreis bedürftiger Studenten, dem er selbst während der Ingolstädter  Studienzeit (1772-1777) zugehört und sich dennoch bemüht hatte, seiner ebenso  mittellosen Schwester beizuspringen: „Einmal, als sie mich in Ingolstadt besuchte  und ich ihr ein Zwölfkreuzerstück (meinen ganzen Reichtum) aufdringen und sie  es nicht annehmen wollte, standen wir in diesem Streite eine halbe Stunde auf der  Donaubrücke, und ich mußte den Prozeß verloren geben.“* Peter Dörfler schrieb  hierüber: „Diese Großartigkeit im Hingeben dessen, was er besaß, behielt er über ein  langes Leben hin bei, und sie erstreckte sich nicht nur auf den Mammon. Sie kam  nicht aus irgendeiner Überlegung wie etwa, gute Werke zu üben und ein Wohltäter  zu sein, sondern es war bei ihm wie bei dem Fruchtbaum, der spendet, was er hat,  ob ihm eben ein armer oder reicher Herbst geworden ist.“” Dank dieser Haltung  wurde Sailer auch für viele einfache Menschen aus dem Volk — ungeachtet ihrer  Konfession” — zum Beistand und Helfer in Armut, Not und Bedrängnis. Hierbei  kam ihm sehr zustatten, daß er sich „auf jede Bildungsstufe versetzen“ und „mit  jedem in seiner Sprache reden“ konnte, „denn die Liebe und eine angeborne Genia-  lität hatten ihn gelehrt, Allen Alles zu werden, Jeden zu verstehen und zu sich her-  « 37  anzuheben, der nur irgend empfänglich dafür war  . „So ließ er Almosen durch  seine Schüler austeilen, um sie Wohltätigkeit zu lehren; in dieser Absicht nahm er  irgendeinen seiner Vertrauten in das Häuschen einer armen, alten Frau mit sich, trö-  stete sie traulich, schnitt ab und aß von dem schwarzen Hausbrote, das sie ihm auf-  stellte, und ließ dann ein Geldstück auf dem Tische liegen; ein andersmal ... zog er  «38  im Winter auf dem Spaziergange seinen Überrock aus und gab ihn einem Bettler.  Regelmäßige Almosen gab es im Anschluß an die hl. Messe, die Sailer täglich um  5 Uhr morgens in der Landshuter Heilig-Geist-Kirche las „und zwar mit einer  Inbrunst und Andacht, die nahe an Entzückung grenzte ... Nach der heiligen Messe  3 Diepenbrock, Blumenstrauß XVIII f.  # Zit. nach Schiel, Sailer 1, 43.  3 Peter Dörfler, Johann Michael Sailer. Ein Bildnis, in: Hochland 39 (1946/47) 306-324, hier  315.  ® So schrieb Sailer in einem Brief an Johanna Prinzessin von Oettingen-Spielberg, Stifts-  dame in Buchau am Federsee (Baden-Württemberg): „Rechtthun, und dabei auf Gott allein  trauen; ... sich von Herzen mitfreuen, wo Freude Einkehr nimmt, und wenn es geweint seyn  muß, hinter den Thränen zum Himmel durchblicken;  . selbst keine Dornen säen, und den  Stich nicht achten von denen, die andere gesäet haben; Almosen geben den Juden, Christen,  Heiden - und mit Paulus den Herrn Christus liebhaben ... Dieß Alles treu thun, und sich auf  dieß Alles nichts zu gute halten, und noch obendrein an die Brust anschlagen ... möchte wohl  die beste Weisheit auf Erden seyn“ (Johann Michael Sailer, Briefe aus allen Jahrhunderten der  christlichen Zeitrechnung. Fünfte und sechste und letzte Sammlung, nebst Theophil’s Briefen,  Sulzbach 71833 [WW 12], 365 £; letztere Hervorhebung vom Verf.).  ” Diepenbrock, Blumenstrauß XXII.  % Berchtold Schindler, Erinnerungen an Sailer (handschriftl.; zit. nach Schiel, Sailer 1, 360).  Der aus Luzern gebürtige Schindler (1782-1849) studierte seit 1803/04 in Landshut und trat  nach einigen Jahren priesterlicher Seelsorge 1823 in das Benediktinerkloster Engelberg  (Schweiz) ein, wo er u. a. mehrere erbauliche Schriften verfaßte. Vgl. Schiel, Sailer 1, 747, fer-  ner 686 (Erinnerung von Benno Scharl).  295ees treu thun, und sıch auf
dieß Alles nıchts gute alten, und noch obendreıin die Brust anschlagenauswärtigen Missionen. Sailer aber machte seine Amtsreisen wieder mit dem alten  Hauderer und seinen Schimmeln, und scherzte heiter über den mißlungenen  «33  Kutschen-Kauf. Ähnliches ereignete sich öfter.  Wie schon mehrmals angeklungen, beschränkte Sailer seine Wohltätigkeit mit-  nichten auf den Kreis bedürftiger Studenten, dem er selbst während der Ingolstädter  Studienzeit (1772-1777) zugehört und sich dennoch bemüht hatte, seiner ebenso  mittellosen Schwester beizuspringen: „Einmal, als sie mich in Ingolstadt besuchte  und ich ihr ein Zwölfkreuzerstück (meinen ganzen Reichtum) aufdringen und sie  es nicht annehmen wollte, standen wir in diesem Streite eine halbe Stunde auf der  Donaubrücke, und ich mußte den Prozeß verloren geben.“* Peter Dörfler schrieb  hierüber: „Diese Großartigkeit im Hingeben dessen, was er besaß, behielt er über ein  langes Leben hin bei, und sie erstreckte sich nicht nur auf den Mammon. Sie kam  nicht aus irgendeiner Überlegung wie etwa, gute Werke zu üben und ein Wohltäter  zu sein, sondern es war bei ihm wie bei dem Fruchtbaum, der spendet, was er hat,  ob ihm eben ein armer oder reicher Herbst geworden ist.“” Dank dieser Haltung  wurde Sailer auch für viele einfache Menschen aus dem Volk — ungeachtet ihrer  Konfession” — zum Beistand und Helfer in Armut, Not und Bedrängnis. Hierbei  kam ihm sehr zustatten, daß er sich „auf jede Bildungsstufe versetzen“ und „mit  jedem in seiner Sprache reden“ konnte, „denn die Liebe und eine angeborne Genia-  lität hatten ihn gelehrt, Allen Alles zu werden, Jeden zu verstehen und zu sich her-  « 37  anzuheben, der nur irgend empfänglich dafür war  . „So ließ er Almosen durch  seine Schüler austeilen, um sie Wohltätigkeit zu lehren; in dieser Absicht nahm er  irgendeinen seiner Vertrauten in das Häuschen einer armen, alten Frau mit sich, trö-  stete sie traulich, schnitt ab und aß von dem schwarzen Hausbrote, das sie ihm auf-  stellte, und ließ dann ein Geldstück auf dem Tische liegen; ein andersmal ... zog er  «38  im Winter auf dem Spaziergange seinen Überrock aus und gab ihn einem Bettler.  Regelmäßige Almosen gab es im Anschluß an die hl. Messe, die Sailer täglich um  5 Uhr morgens in der Landshuter Heilig-Geist-Kirche las „und zwar mit einer  Inbrunst und Andacht, die nahe an Entzückung grenzte ... Nach der heiligen Messe  3 Diepenbrock, Blumenstrauß XVIII f.  # Zit. nach Schiel, Sailer 1, 43.  3 Peter Dörfler, Johann Michael Sailer. Ein Bildnis, in: Hochland 39 (1946/47) 306-324, hier  315.  ® So schrieb Sailer in einem Brief an Johanna Prinzessin von Oettingen-Spielberg, Stifts-  dame in Buchau am Federsee (Baden-Württemberg): „Rechtthun, und dabei auf Gott allein  trauen; ... sich von Herzen mitfreuen, wo Freude Einkehr nimmt, und wenn es geweint seyn  muß, hinter den Thränen zum Himmel durchblicken;  . selbst keine Dornen säen, und den  Stich nicht achten von denen, die andere gesäet haben; Almosen geben den Juden, Christen,  Heiden - und mit Paulus den Herrn Christus liebhaben ... Dieß Alles treu thun, und sich auf  dieß Alles nichts zu gute halten, und noch obendrein an die Brust anschlagen ... möchte wohl  die beste Weisheit auf Erden seyn“ (Johann Michael Sailer, Briefe aus allen Jahrhunderten der  christlichen Zeitrechnung. Fünfte und sechste und letzte Sammlung, nebst Theophil’s Briefen,  Sulzbach 71833 [WW 12], 365 £; letztere Hervorhebung vom Verf.).  ” Diepenbrock, Blumenstrauß XXII.  % Berchtold Schindler, Erinnerungen an Sailer (handschriftl.; zit. nach Schiel, Sailer 1, 360).  Der aus Luzern gebürtige Schindler (1782-1849) studierte seit 1803/04 in Landshut und trat  nach einigen Jahren priesterlicher Seelsorge 1823 in das Benediktinerkloster Engelberg  (Schweiz) ein, wo er u. a. mehrere erbauliche Schriften verfaßte. Vgl. Schiel, Sailer 1, 747, fer-  ner 686 (Erinnerung von Benno Scharl).  295möchte ohl
dıe beste Weisheit autf Erden seyn” (Johann Michael Saıler, Briete A4UsSs allen Jahrhunderten der
christlichen Zeitrechnung. Fünfte und sechste und letzte Sammlung, nebst Theophıil’s Brieten,
Sulzbach ‘1833 12]1 365 f; letztere Hervorhebung VO Verft.)5/ Diepenbrock, Blumenstrauß 11

38 Berchtold Schindler, Erinnerungen Sailer (handschrıftl.; ZAt. nach Schiel, Saıler 1, 360)
Der AaUus Luzern gebürtige Schindler (1782-1 849) studierte seıit 803/04 ın Landshut un! Lralt
nach einıgen Jahren priesterlicher Seelsorge 1823 1n das Benediktinerkloster Engelberg
(Schweiz) e1ın, mehrere erbauliche Schritten vertaßte. Vgl chıel, Saıler 1, /4/, ter-
CT 686 (Erınnerung VO Benno Scharl)
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und einem kurzen Gebete ging nach Hause zurück: viele Arme 1T1warteten ıhn VOT
der Kırche, Sechser und 7Zwölfer” Empfang nehmen, dıe oft mıiıt BC-

c 4!schlossenen ugen, VO Andacht noch ganz durchdrungen, reichlich spendete.
Selbst für die Begleitung eınes Verbrechers Zur Hıinrichtung W ar sıch Sailer
Maı 1790 damals Jüngster Theologieprofessor der Universıität Dıllıngen

nıcht schade. Nachdem ıhm als einzıgem gelungen WAal, den Miıssetäter armnens

eorg Schufßßmann behutsam und voller Erbarmen einem aufrichtigen Bekenntnis
seıner Sünden bewegen und ZUuU katholischen Glauben zurückzuführen, Lrat
mıiıt ıhm gemeınsam auch den Weg ZUuUr Rıchtstätte „a Schufßßmann nıcht gehen
konnte, weıl bei seıiner Gefangennehmung ıhm eın Fufß durch ine Wunde gelähmt
wurde, mu{fßte auf einem Karren geführt werden. Saıiler seLzZtie sıch ıhm, un

WAar eın schmerzlicher Anblıck, Saıler, dessen Herz zartfühlend und mitleids-
voll WAäl, neben dem ZU Tode verurtheilten Übelthäter auf dem Armensünder-
karren sıtzen sehenund einem kurzen Gebete ging er nach Hause zurück; viele Arme erwarteten ihn vor  der Kirche, um Sechser und Zwölfer” in Empfang zu nehmen, die er oft mit ge-  « 40  schlossenen Augen, von Andacht noch ganz durchdrungen, reichlich spendete.  Selbst für die Begleitung eines Verbrechers zur Hinrichtung war sich Sailer am  14. Mai 1790 — damals jüngster Theologieprofessor an der Universität Dillingen —  nicht zu schade. Nachdem es ihm als einzigem gelungen war, den Missetäter namens  Georg Schußmann behutsam und voller Erbarmen zu einem aufrichtigen Bekenntnis  seiner Sünden zu bewegen und zum katholischen Glauben zurückzuführen, trat er  mit ihm gemeinsam auch den Weg zur Richtstätte an. „Da Schußmann nicht gehen  konnte, weil bei seiner Gefangennehmung ihm ein Fuß durch eine Wunde gelähmt  wurde, so mußte er auf einem Karren geführt werden. Sailer setzte sich zu ihm, und  es war ein schmerzlicher Anblick, Sailer, dessen Herz so zartfühlend und mitleids-  voll war, neben dem zum Tode verurtheilten Übelthäter auf dem Armensünder-  karren sitzen zu sehen ... Auf der Richtstätte bezeigte Schußmann ... seinem treuen  Begleiter und Beistande seinen Dank, daß er mit der Gnade Gottes ihn so gut vor-  bereitet habe, dem Tode getrost entgegen zu gehen.“ *' Nach den letzten Worten des  Delinquenten und der anschließenden Hinrichtung hielt Sailer vor. der versammel-  ten Volksmenge eine „tief ergreifende, erschütternde“ Rede*, die er mit folgenden  Worten begann: „Auf einer solchen Kanzel, wie diese da ist, habe ich noch nie gepre-  diget, und mit größerer Empfindung habe ich noch nie ein Wort ausgesprochen, als  dieses, das ich jetzt, gedrungen von einem schrecklichen Schauspiele, bei dem ich  mehr als Zuschauer gewesen bin, aussprechen muß. Seht, was es ist, ein Mensch  seyn!“* Nachdem Sailer seine Dankbarkeit über die späte, aber doch noch recht-  zeitig geschehene Bekehrung Schußmanns bekundet hatte, legte er dar, wie wichtig  es ist, jeder sündigen Neigung wie Neid, Hochmut, Wollust, Arbeitsscheu, Spiel-,  Herrsch- und Rachsucht zu widerstehen und Gewissensbisse zu beachten. Dieser  Mann habe durch die Todesstrafe seine Schuld gesühnt und sie sich zur Brücke zu  Gott gemacht; dagegen gebe es vielleicht noch größere Verbrecher „im Seiden-  gewande“, die unangefochten und hochgeehrt auf der Erde herumgingen und doch  am Rande des ewigen Verderbens spielten, ohne es zu merken. „Wachet vor eurer  Thür, denn jede Sünde wird so bald gebietend, und jede gebietende Sünde geht mit  einer Todesstrafe schwanger — oder mit noch etwas Ärgerm, und es kommt nur auf  Umstände an, daß das äußerste Elend geboren werde! ... Jesus Christus lasse den  Eindruck, den dieses Schauspiel auf uns gemacht, nicht mit dem heutigen Tage oder  dem morgigen Zeitungslesen wieder verschwinden ... Denn, es war ein Mensch — der  ” Gemeint sind 6- bzw. 12-Kreuzer-Münzen (vgl. Anm. 24).  * Aichinger, Sailer 339 f. Vgl. hierzu auch die Erinnerungen des späteren Professors für  Philosophie und Theologie in Luzern, Josef Widmer (1779-1844), abgedruckt bei Schiel, Sailer  1, 342-344, hier 342 (Näheres zu Widmer, den Sailer als einen seiner Landshuter Lieblings-  schüler mit der Herausgabe der gesammelten Werke beauftragte, bei Schiel, Sailer 2, 636).  *! Schmid, Erinnerungen 2, 89. Vgl. hierzu und zum folgenden auch ebd. 84-91 (mit ortho-  graphischen Abweichungen abgedruckt auch bei Schiel, Sailer 1, 160-163 und als Paraphrase  bei Aichinger, Sailer 116-124).  %2 Schmid, Erinnerungen 2, 90.  * Johann Michael Sailer, Als Georg Schußmann hingerichtet war. Eine Rede an das Volk,  gehalten auf der Richtstätte außer Dillingen, am 14.Mai 1790, in: Ders., Predigten bei ver-  schiedenen Anlässen 2, Sulzbach *1841 (WW 35), 128-134, hier 128 (Auszüge auch bei  Aichinger, Sailer 122-124).  296Auf der Richtstätte bezeigte Schuf$mannund einem kurzen Gebete ging er nach Hause zurück; viele Arme erwarteten ihn vor  der Kirche, um Sechser und Zwölfer” in Empfang zu nehmen, die er oft mit ge-  « 40  schlossenen Augen, von Andacht noch ganz durchdrungen, reichlich spendete.  Selbst für die Begleitung eines Verbrechers zur Hinrichtung war sich Sailer am  14. Mai 1790 — damals jüngster Theologieprofessor an der Universität Dillingen —  nicht zu schade. Nachdem es ihm als einzigem gelungen war, den Missetäter namens  Georg Schußmann behutsam und voller Erbarmen zu einem aufrichtigen Bekenntnis  seiner Sünden zu bewegen und zum katholischen Glauben zurückzuführen, trat er  mit ihm gemeinsam auch den Weg zur Richtstätte an. „Da Schußmann nicht gehen  konnte, weil bei seiner Gefangennehmung ihm ein Fuß durch eine Wunde gelähmt  wurde, so mußte er auf einem Karren geführt werden. Sailer setzte sich zu ihm, und  es war ein schmerzlicher Anblick, Sailer, dessen Herz so zartfühlend und mitleids-  voll war, neben dem zum Tode verurtheilten Übelthäter auf dem Armensünder-  karren sitzen zu sehen ... Auf der Richtstätte bezeigte Schußmann ... seinem treuen  Begleiter und Beistande seinen Dank, daß er mit der Gnade Gottes ihn so gut vor-  bereitet habe, dem Tode getrost entgegen zu gehen.“ *' Nach den letzten Worten des  Delinquenten und der anschließenden Hinrichtung hielt Sailer vor. der versammel-  ten Volksmenge eine „tief ergreifende, erschütternde“ Rede*, die er mit folgenden  Worten begann: „Auf einer solchen Kanzel, wie diese da ist, habe ich noch nie gepre-  diget, und mit größerer Empfindung habe ich noch nie ein Wort ausgesprochen, als  dieses, das ich jetzt, gedrungen von einem schrecklichen Schauspiele, bei dem ich  mehr als Zuschauer gewesen bin, aussprechen muß. Seht, was es ist, ein Mensch  seyn!“* Nachdem Sailer seine Dankbarkeit über die späte, aber doch noch recht-  zeitig geschehene Bekehrung Schußmanns bekundet hatte, legte er dar, wie wichtig  es ist, jeder sündigen Neigung wie Neid, Hochmut, Wollust, Arbeitsscheu, Spiel-,  Herrsch- und Rachsucht zu widerstehen und Gewissensbisse zu beachten. Dieser  Mann habe durch die Todesstrafe seine Schuld gesühnt und sie sich zur Brücke zu  Gott gemacht; dagegen gebe es vielleicht noch größere Verbrecher „im Seiden-  gewande“, die unangefochten und hochgeehrt auf der Erde herumgingen und doch  am Rande des ewigen Verderbens spielten, ohne es zu merken. „Wachet vor eurer  Thür, denn jede Sünde wird so bald gebietend, und jede gebietende Sünde geht mit  einer Todesstrafe schwanger — oder mit noch etwas Ärgerm, und es kommt nur auf  Umstände an, daß das äußerste Elend geboren werde! ... Jesus Christus lasse den  Eindruck, den dieses Schauspiel auf uns gemacht, nicht mit dem heutigen Tage oder  dem morgigen Zeitungslesen wieder verschwinden ... Denn, es war ein Mensch — der  ” Gemeint sind 6- bzw. 12-Kreuzer-Münzen (vgl. Anm. 24).  * Aichinger, Sailer 339 f. Vgl. hierzu auch die Erinnerungen des späteren Professors für  Philosophie und Theologie in Luzern, Josef Widmer (1779-1844), abgedruckt bei Schiel, Sailer  1, 342-344, hier 342 (Näheres zu Widmer, den Sailer als einen seiner Landshuter Lieblings-  schüler mit der Herausgabe der gesammelten Werke beauftragte, bei Schiel, Sailer 2, 636).  *! Schmid, Erinnerungen 2, 89. Vgl. hierzu und zum folgenden auch ebd. 84-91 (mit ortho-  graphischen Abweichungen abgedruckt auch bei Schiel, Sailer 1, 160-163 und als Paraphrase  bei Aichinger, Sailer 116-124).  %2 Schmid, Erinnerungen 2, 90.  * Johann Michael Sailer, Als Georg Schußmann hingerichtet war. Eine Rede an das Volk,  gehalten auf der Richtstätte außer Dillingen, am 14.Mai 1790, in: Ders., Predigten bei ver-  schiedenen Anlässen 2, Sulzbach *1841 (WW 35), 128-134, hier 128 (Auszüge auch bei  Aichinger, Sailer 122-124).  296seiınem treuen
Begleiter und Beistande seınen Dank, da{fß mıt der Gnade Gottes ıhn gur VOI-
bereıitet habe, dem Tode getrost « 41  gehen. ach den etzten Worten des
Delinquenten und der anschließenden Hınrıchtung hıelt Sailer VOT der versammel-
ten Volksmenge ıne „tief ergreifende, erschütternde“ Rede*, die mıiıt folgenden
Worten begann: „Auf einer solchen Kanzel, w1e diese da ISt, habe ıch noch nıe IC-
dıget, und mıt orößerer Empfindung habe ich och nNn1ıe eın Wort ausgesprochen, als
dieses, das 1C. Jetzt, gedrungen VO einem schrecklichen Schauspiele, be1 dem ıch
mehr als Zuschauer BEWESCH bın, aussprechen mMu Seht, Was ıst, e1n Mensch
seyn!” 43 Nachdem Sailer seıne Dankbarkeit über die spate, aber doch noch recht-
zeıt1ıg geschehene Bekehrung Schufßmanns bekundet hatte, legte dar, w1e wichtig

1St; jeder sündigen Neigung Ww1ıe Neıd, Hochmut, Wollust, Arbeıitsscheu, Spiel-,
Herrsch- und Rachsucht wıderstehen und Gewissensbisse beachten. Idieser
Mann habe durch die Todesstrate seıne Schuld gesühnt und sıe sıch ZuUur Brücke
Gott gemacht; dagegen gebe vielleicht noch orößere Verbrecher „1mM Seiden-
gewande“, die unangefochten und hochgeehrt auf der Erde herumgingen und doch

Rande des ewıgen Verderbens spielten, ohne merken. „‚Wachet D“Or

Thür, denn jede Sünde wırd bald gebietend, und jede gebietende Sünde geht miıt
eiıner Todesstrate schwanger oder mıiıt noch eLtwaAas Argerm, und kommt 1Ur auf
Umstände d da{fß das außerste Elend geboren werde! Jesus Christus lasse den
Eindruck, den dieses Schauspiel auf u1ls gemacht, nıcht mit dem heutigen Tage oder
dem morgıigen Zeıiıtungslesen wıeder verschwındenund einem kurzen Gebete ging er nach Hause zurück; viele Arme erwarteten ihn vor  der Kirche, um Sechser und Zwölfer” in Empfang zu nehmen, die er oft mit ge-  « 40  schlossenen Augen, von Andacht noch ganz durchdrungen, reichlich spendete.  Selbst für die Begleitung eines Verbrechers zur Hinrichtung war sich Sailer am  14. Mai 1790 — damals jüngster Theologieprofessor an der Universität Dillingen —  nicht zu schade. Nachdem es ihm als einzigem gelungen war, den Missetäter namens  Georg Schußmann behutsam und voller Erbarmen zu einem aufrichtigen Bekenntnis  seiner Sünden zu bewegen und zum katholischen Glauben zurückzuführen, trat er  mit ihm gemeinsam auch den Weg zur Richtstätte an. „Da Schußmann nicht gehen  konnte, weil bei seiner Gefangennehmung ihm ein Fuß durch eine Wunde gelähmt  wurde, so mußte er auf einem Karren geführt werden. Sailer setzte sich zu ihm, und  es war ein schmerzlicher Anblick, Sailer, dessen Herz so zartfühlend und mitleids-  voll war, neben dem zum Tode verurtheilten Übelthäter auf dem Armensünder-  karren sitzen zu sehen ... Auf der Richtstätte bezeigte Schußmann ... seinem treuen  Begleiter und Beistande seinen Dank, daß er mit der Gnade Gottes ihn so gut vor-  bereitet habe, dem Tode getrost entgegen zu gehen.“ *' Nach den letzten Worten des  Delinquenten und der anschließenden Hinrichtung hielt Sailer vor. der versammel-  ten Volksmenge eine „tief ergreifende, erschütternde“ Rede*, die er mit folgenden  Worten begann: „Auf einer solchen Kanzel, wie diese da ist, habe ich noch nie gepre-  diget, und mit größerer Empfindung habe ich noch nie ein Wort ausgesprochen, als  dieses, das ich jetzt, gedrungen von einem schrecklichen Schauspiele, bei dem ich  mehr als Zuschauer gewesen bin, aussprechen muß. Seht, was es ist, ein Mensch  seyn!“* Nachdem Sailer seine Dankbarkeit über die späte, aber doch noch recht-  zeitig geschehene Bekehrung Schußmanns bekundet hatte, legte er dar, wie wichtig  es ist, jeder sündigen Neigung wie Neid, Hochmut, Wollust, Arbeitsscheu, Spiel-,  Herrsch- und Rachsucht zu widerstehen und Gewissensbisse zu beachten. Dieser  Mann habe durch die Todesstrafe seine Schuld gesühnt und sie sich zur Brücke zu  Gott gemacht; dagegen gebe es vielleicht noch größere Verbrecher „im Seiden-  gewande“, die unangefochten und hochgeehrt auf der Erde herumgingen und doch  am Rande des ewigen Verderbens spielten, ohne es zu merken. „Wachet vor eurer  Thür, denn jede Sünde wird so bald gebietend, und jede gebietende Sünde geht mit  einer Todesstrafe schwanger — oder mit noch etwas Ärgerm, und es kommt nur auf  Umstände an, daß das äußerste Elend geboren werde! ... Jesus Christus lasse den  Eindruck, den dieses Schauspiel auf uns gemacht, nicht mit dem heutigen Tage oder  dem morgigen Zeitungslesen wieder verschwinden ... Denn, es war ein Mensch — der  ” Gemeint sind 6- bzw. 12-Kreuzer-Münzen (vgl. Anm. 24).  * Aichinger, Sailer 339 f. Vgl. hierzu auch die Erinnerungen des späteren Professors für  Philosophie und Theologie in Luzern, Josef Widmer (1779-1844), abgedruckt bei Schiel, Sailer  1, 342-344, hier 342 (Näheres zu Widmer, den Sailer als einen seiner Landshuter Lieblings-  schüler mit der Herausgabe der gesammelten Werke beauftragte, bei Schiel, Sailer 2, 636).  *! Schmid, Erinnerungen 2, 89. Vgl. hierzu und zum folgenden auch ebd. 84-91 (mit ortho-  graphischen Abweichungen abgedruckt auch bei Schiel, Sailer 1, 160-163 und als Paraphrase  bei Aichinger, Sailer 116-124).  %2 Schmid, Erinnerungen 2, 90.  * Johann Michael Sailer, Als Georg Schußmann hingerichtet war. Eine Rede an das Volk,  gehalten auf der Richtstätte außer Dillingen, am 14.Mai 1790, in: Ders., Predigten bei ver-  schiedenen Anlässen 2, Sulzbach *1841 (WW 35), 128-134, hier 128 (Auszüge auch bei  Aichinger, Sailer 122-124).  296Denn, WAar eın Mensch der

emeınt sınd 6- bzw. 12-Kreuzer-Münzen (vgl Anm. 24)40 Aıchinger, Sailer 339 Vgl hıerzu uch die Erinnerungen des spateren Protessors für
Philosophie und Theologıe ın Luzern, Josef Widmer (1779-1 844), abgedruckt bei Schiel, Saıiler
1, 342—-344, 1er 347 (Näheres Wıdmer, den Saıler als einen seiıner Landshuter Lieblings-
schüler mıiıt der Herausgabe der gesammelten Werke beauftragte, beı Schiel, Saıiler 2, 636)41 Schmid, Eriınnerungen B Vgl hıerzu un! zu folgenden uch 84—91 (mıt ortho-
graphischen Abweichungen abgedruckt uch bei Schiel,; Saıler ; 160—-163 und als Paraphrase
beı Aıchinger, Saıler 116-1 24)

Schmid, Erinnerungen 2)
43 Johann Michael Saıler, Als Georg Schufßßmann hingerichtet WAar. FEıne ede das Volk,

gehalten autf der Rıichtstätte außer Dıllıngen, 14. Maı 1790, 11} Ders., Predigten be1 VOCI-

schiedenen Anlässen M ulzbac “1841 35), 128—134, hıer 128 (Auszüge auch be1
Aıchinger, Saıler 12251 24)
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hingerichtet ward, un: Menschen sınd WIr auch!!!“ ** Wıe Christoph VO Schmid
erzählt, kehrten die Zuhörer „erschüttert und voller Vorsätze VO  3 der Rıcht-
statte zurück“ 4: Damıt nıcht SCHUS, erstattete Sailer dem Regensburger Fürstbischot
Joseph Konrad Freiherrn VO  - Schroffenberg (1790-1803) eınen austührlichen un:
eintühlsamen Bericht über Schufßßmanns letzte Tage und empfahl die mıiıttellose Fhe-
frau und Tochter des Hıngerichteten der Gnade des Oberhıiırten.

„ Was 1St der schönste und zugleıich der schwerste Beruft des Wohlhabenden auf
Erden? (sottes Rechnungsführer zZzu Besten der Armen se1n, 1n seiınem Hause

46un:! mıt seıner Münze schrieb Saıiler einmal. Sein Januar 18372 vier Mo-
nate VOLE seiınem Tod abgefaßtes Testament legt eın etztes Zeugnıis davon ab,
w1e seıne eiıgenen Worte nahm und bestätigt auch nochmals seıne ökume-
nısche Gesinnung. Es enthält nämlich Vermächtnisse das katholische und Vanll-

gelısche Waisenhaus (300 bzw. 100 Gulden), das katholische (städtische) und das
evangelısche Krankenhaus (200 bzw. 100 Gulden) und den Pflegschaftsrat Zur

Unterstützung der Stadtarmen 200 Gulden). Im übrıgen stellte Saıiler fest, da{ß die
VO ıhm hinterlassene Barschatt 1n jedem Falle schmal se1ın werde, „denn CGott hat
dem Testator die Gnade erzeıgt, da{fß sowohl seıne geringen Besoldungsüber-
schüsse, die der Beruft des Protfessors in vielen Jahren abwarf, als W as VO  3 dem
Einkommen der bischöflichen Präbende in dem kurzen Zeıiıtraume erübıgen konnte,
lıeber 1ın gyrofßen und kleinen Gaben bei lebendigem Leibe ın den Gotteskasten der
Armen nıederlegte, als sıch Hauten ammeln 1e und [ ımmer- ]fort Fenelons
Grundsatz4 der Priester se1l ohne eld und ohne Schulden, befolgen strebte«4

Beide Zıtate ebi 133 In einer Anleıtung Sailers für das Verhalten des Seelsorgers
gegenüber Zzu ode Verurteilten, deren Abfassung siıcherlich durch den explizıt genannten
„Fall Schufmann“ inspırıert wurde, empfiehlt Sailer ausdrücklich eıne Ansprache wıe die
ben beschriebene: „Es tehlet nıcht Projekten, die gewöhnliche ede nach Hınrıchtung eines
Verbrechers abzuschaften. Alleın, iıch denke, Ial sollte der Religion heine Gelegenheıt ab-
schneiden, auf das Herz des Volkes wirken, allerwenigsten Gelegenheıiten, die durch den
Schauer, der mıiıt solchen Auttritten erDunden ISt, der Wahrheıt den Weg ın das Herz bahnen.“
(Johann Miıchael Saıler, Vorlesungen AuUus der Pastoraltheologie 3’ Sulzbach ”1835, 18, 59—

[Beılage: „Wenn das Todesurtheil über einen sogenannten Sünder ausgesprochen
ISt  J; 1er 64)

Schmid, Erinnerungen 2‚ 91
Zit ach Schiel, Carıtaslehre 205
Die geistlichen Schritten VO:  - Francoı1s Fenelon de Salıgnac de la Mothe (1651-1715),

Erzbischoft VO  - Cambrai, wurden damals ın der deutschen Übersetzung des Dıiıchters Matrtrthias
Claudius (3 de., Hamburg)ın katholischen wıe evangelıschen reisen eifrıg gBC-
lesen; auch Saıuler, der selbst „Fenelon Deutschlands“ ZENANNL wurde (vgl. chıiel, Sailer 1) 721),

fahl S$1e seınen Schülern.CII Das Testament Saıilers 1St 1mM vollen Wortlaut abgedruckt be1 Schiel, Saıiler 11 72718
(Zıtat 713) Wıe sehr sıch Sailer 1n seiner Wohltätigkeit verausgabte und dennoch immer dıs-
ret blıeb, schildert für seıne Protessorenzeıt der Landshuter Max Alois Fahrmbacher, der
zunächst Theologie studıerte, ann ber die Schnupf- und Rauchtabaktfabrik seınes verstorbe-
NC  - Bruders übernahm: „Dafß Saıler ungemeın wohltätig WAafl, 1St allgemeın bekannt; nıcht ber

bekannt [ 1st]; da{fß oft sovıel als keine Barschaft hatte und da{fß durch seıne Freunde und
seine] Vermittelung vielen, vielen Studierenden reichliche, Ja großmütige Unterstutzungen
[zuteıl] wurden. Leider haben viele sıch dCSSCI1 unwürdig gemacht, viele sıch undankbar erwıie-
SCI1. ben weıl für sıch und seıne Haushaltung wenıg Bedürtfnisse hatte, erübrigte ıhm
bei seiınem kleinen Eınkommen des Protessors 1e| tür Wohltätigkeit. Saıler sprach höchst sel-
ten VO  — sıch und seınen Verhältnissen und WENN, dann 1U bei besonderen Veranlassungen und
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In Anbetracht des heiligmäfßigen und wahrlich VO christlicher Carıtas gesaumten
Lebensweges aılers verwundert nıcht dafß 3 Josef Guggemos

SC1HNECT Schüler Dıllıngen und nachmals Pftarrer VO Altusried (Allgäu), den
Lehrer die Seligen zählte und VO ıhm Ich kenne nach Christus und SC1-
NCN Aposteln keinen der jeder auch verzweiıflungsvollen Lage 1inNe beruhigende,
erhebende und felsenartige Unterlage machen konnte WIC Ich kenne keinen,
der das zerknickte Rohr autzurichten und den glımmenden Docht anzutachen
verstand WIC Er stiefß N1C zurück ZOß d. doch NC sıch oder 1iNe
Parteı sondern 1Ur das Wahre, Gute, Schöne Gott Christus,
den Heılıgen (Gelist und Kırche Wer anders Sagl verstand ıhn oder die
Wahrheit nıcht

Obgleich Saıiler kein Mann der Carıtas unmıiıttelbaren Sınne Wal, äfßt sıch den-
noch MIit Karl Deuringer für Bayern ohne Übertreibung SCn „Das gewaltige
Autblühen der Carıtas relıg1ösen Genossenschaften, Anstaltsgründungen und

der Wırksamkeit VO  3 Einzelpersönlichkeiten seIt den 330er Jahren des Jahr-
hunderts 1ST die Frucht ıN Saat, dıe Johann Michael Saıuler, der ‚Heilige
Zeıtenwende‘, ausgestreut hat.“

WIC vorübergehend Eıtles, selbstgefällıges Wesen bemerkte ich M1lC ıhm (Max Aloıs
Fahrmbacher, Beıträge Zur Biographie Saılers und sCINeEr Zeıt, handschrifrtl] rAN nach Schiel
Saıiler 413 Näheres Fahrmbacher und seiner Schritt ebd 745 Ahnlich außert sıch
FEduard VO Schenk ber Saılers Zeıt als Weihbischot Noch WAar Saılers Einkommen
sehr beschränkt und stand keinem Verhältnisse SC1NECIN unerschöpflichen Wohlthätig-
keıts Sınne Aus trühern Jahren hatte nıchts erübrigt und durch zahlreichen Schrif-
ten, tür die NUuUr e sehr'oft Sar keıin OnoOorar verlangt, blos Ver-
leger wohlhabend geworden Seine Einkünfte bestanden tast I1U!T SC1NCET mäfßıgen Präiäbende
als Dompropst Eduard VO Schenk Die Bischöfte Johann Miıchael VO Sailer und Georg
Michael Wıttmann Beıtrag iıhrer Biographie, Regensburg 1838 [Sonderdruck aUus Charitas
(Regensburg) (1838) 251—-300], Franz Seraph Häglsperger, der spatere heilige Dechant
VO Egglkofen, schließlich chrieb „Sailer Wal und blieb ATIN Als Protessor Lands-
hut hatte ohnehin NUur Isıc!] Gehalt VO zırka 900 Gulden: w as 1U auiserdem VO  ;
Honorarıen rhielt das verschenkte ATINC Studierende oder verbrauchte auf SC1IMNCT
Reıse Selbst als Bischot hatte eın Geld Von weıfem her kamen Bittgesuche Unter-
stutzungen Dafß oft betrogen wurde, 1ST begreıiflich Saılers Grundsatz blieb Geben
1ST selıger, als empfangen (Franz Seraph Häglsperger, Aphoristische Erinnerungen den
hochwürdigsten Bischot Saıler, handschriftl] ZAL nach Schiel Saıiler 526) Näheres Hägls-
PCISCI, der VO 1814 bıs 1818 Landshut studıerte, bei arl Hausberger, Franz Seraph
Häglsperger (1796—-1877), der heilıge Dechant VO Egeglkoten, Eggenfelden 1977 Manfred
Eder, Franz Seraph Häglsperger (1796—-1877) Dekan und Pfarrer Egglkofen, Georg
Schwaiger (Hg.)’ Lebensbilder A4UusSs der Geschichte des Bıstums Regensburg 2) Regensburg
1989 (Beıträge Zur Geschichte des Bıstums Regensburg 11989/1990]), 611—-619 At.

” Josef Guggemos, Erinnerungen Saıler (handschrıftl., ZAL. ach Schiel, Saıiler 1‚ 151 vgl
uch 1, 746) Nıcht mınder enthusıiastisc Sagl Clemens Brentano ı Briet Joseph
VO (Görres über Saıler, „dieser heiligmäfßige Greıis se1 der9 LrCUSLE, frömmste, BC-
weıhteste Baıer“ (Brentano Görres, Koblenz, Junı 1826 [Joseph VO Görres, (Gjesam-
melte Schritten 9’ hg. Marıe Görres, München 1874, 256—260, hiıer

”” Deuringer, arıtas 449
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Das „höchste Kunstwerk“
die Verhältnisbestimmung VO Kunst un

Religion be] August Wıilhelm Schlegel, Friedrich
Schleiermacher un Johann Michael Sailer

VO

Michael Kohlhäutfl

In keiner Phase der modernen Asthetik übte die Kırche ıne starke An-
zıiehungskraft auf die Kunst AaUuUs w1e€e 1mM Zeıtalter der Romantık. Der Prozefß dieser
(Wieder-) Annäherung jener sıchtbaren Repräsentanten des Unsichtbaren Zing VO  —

den Kuünsten selbst AaUS, ehe RKepräsentanten der Theologie die rage nach dem gC-
meınsamen Anteiıl Heılıgen und Schönen aufgriffen und die esoterischen Often-
barungen frühromantischer Kunstandacht 1m Licht der phılosophischen Reflexion
betrachteten. Dazu zählte auch der Moraltheologe Johann Miıchael Saıler. Mıt seıner
1m Jahr 1808 der Landshuter Universıutät gehaltenen Rede „Von dem Bunde der
Religion mıt der Kunst“ reagıerte auch auf dıe metaphysiısche Dımensionierung
romantischer Kunst, die auf Vernunftchristen den Eindruck eiıner „asthetische(n)
Religion“ der der iırratıonalen „Schwärmereı“ machte (163).' Namentlich Wılhelm
Heıinrich Wackenroders „Herzensergießungen eınes kunstliebenden Klosterbru-
ders“ schienen nıchts anderes bedeuten, zumal s1e sıch keineswegs iın der
Anbetung des „göttlichen“ Raftftael erschöpften, sondern 1ın der ekstatiıschen Passıon
eınes begnadeten Tonkünstlers endeten. Den Gedanken eiıner über rTrommMmMen Kunst-
enthusiasmus hinausgehenden Schirmherrschaft der katholischen Kırche über dıe
Künste hatte 1m Anschlufß daran dann zunächst eın protestantischer Philologe lıte-
rarısch kundgegeben.

Als 1mM Jahr 1800 ugust Wılhelm Schlegels Gediıcht „Der Bund der Kırche mıiıt
den Kunsten“ erschien,“ deutete dies auf die katholische Wende mancher ıte-

der ersten Romantikergeneration hın, die das MNCUC Jahrhundert mıt 4 w
delten Vorstellungen VO Wesen und Ursprung der „Universalpoesie“ beginnen
sollten, deren Anbruch zu Ende des 18. Jahrhunderts ın der programmatischen
Zeitschrift „Athenäum“ (1798-1 800) ausgerufen worden W al. Schlegels allegorisches
oem verkündete 1U  - nıcht mehr ıne Asthetik als Religion, sondern tormulierte
exemplarısch ıne relig1öse Asthetıik. Die Summe dieses Strophen umftfassenden
Gedichts wiırd 1ın den Schlußversen SCZOSCN: ach dem die Kırche mıt eiıner Mıtra
auf dem aup den darnıederliegenden Kuüunsten gesprochen hat, schwingen
sıch diese Thaten“ auf:

1 ’ 163-176
August Wılhelm Schlegel, Gedichte. Tübıngen 1800, 143—156
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„Sıe stellten iın dem iırdıschen Getümmel
Manch heil’ges Werk mıt reinem Streben dar!
Wıe das, OVOIl Gleichnißß, überschwänglich;
Wıe die, geboten, unvergänglich.“ “

Damlıt deutet Schlegel we1l Topoı der Asthetik 1M christlichen Siınne das
Überzeitliche und den Wahrheitscharakter des Kunstwerks. Er begründet dıes
damıt, da{fß die Kunst eın „Gleichnif$“ des himmlischen Jerusalems se1ın vermoOge,
WE S1e sıch 1Ur „SCIMN der großen Stadt“ verpflichte, „der weltlich e1nst, 1U  3 gelSt-
ıch keine gleich“ (Str. I, Vs Das VO den Romantikern prophezeıte TICUC
Zeitalter der Kunst sıeht Schlegel nıcht ın der Wiederkehr des Goldenen Zeitalters
der griechischen Antike, sondern 1mM Schofß der Kırche geborgen „Apollos alter
Dienst“ se1l „längst vernichtet“, das gelobte Land der Kunst liege nıcht „auf des
Parnassus fabelhafte(n) Höhn“ (Str. 3 diese se1l vielmehr auf den „Grundvesten
ew ger Wahrheıt“, Glaube, Hoffnung und Liebe, NEUu begründen (Str. 2214

„Wohlan! ıhr Künste! gebiert euch wıeder,
Wenn ıhr meın Thun hıenıeden würdıg zıert,
Wenn ıhr VO: Hımmel auf die Erde nıeder
Dıie Heıiligkeiten, bildlıch deutend, führt.“ (Str. 19, Vs 1—4)

Der Bund der Kunst mit der Kırche 1st also als Dienst der VO dieser verkün-
deten relıgıösen Wahrheit verstehen. Durch dieses Gelübde hätte die Kunst ‚War
ıhren ın der klassısch-romantischen Epoche tormulijerten Anspruch auf Autonomıie
preisgegeben, jedoch zugleich eın wesentliches Moment ıhres TCcCUECTIECN Selbstver-
ständnisses ewahrt den „bildlich deutend(en)“, reflexiven und siınnbildlichen
Anteıl Absoluten und mıthın der Manıitestation des Hımmlıischen. Genau die-
SCS künstlerische Bedürtnis ıldete eın zentrales Anlıegen des aAsthetischen Dıiıskurses

1800 Denn dıe Asthetik verdankte ıhren Aufstieg ZUuUr bestimmenden Phılo-
sophie der Jahrhundertwende eiıner selt Kants Erkenntniskritik offenen Diskrepanz
VO  —; transzendenter Objektivität und immanenter Subjektivıtät, dıe durch das dem
chönen zugedachte Wahrheıitspotential überbrückbar schien. Damıt löste die —

taphysısch ausgerichtete Kunsttheorie nıcht L1UT die tradıtionelle Metaphysık als
Königsdiszıplin ab, sondern trat auch » die Stelle der Religion“, deren „Funk-
tiıonen der Eıinheıts-, Allheits- und Sınnstiftung“ S1e übernahm.‘“ In diesem Zusam-
menhang erscheint Schlegels poetische Hınwendung ZU!r Kırche, als Patronın der
Künste und Hüterın der Wıahrheit auf Erden, nıcht mınder überraschend als VOT dem
Hıntergrund der Asthetik des Athenäum. Als Reaktion auf ıne der Asthetik
800 ınnewohnende Aporıe verstanden, wırd jedoch der zwangsläufige Charakter
dieser scheinbaren Neuorientierung deutlich. Denn der „Anspruch der absoluten
Asthetik, dıe verlorene Einheit und Geschlossenheit der vormodernen Welt sub-
stiıtuleren“ blieb ”  SCmh seıner 1Ur subjektiven Grundlage höchst prekär“.’ Wacken-
roders Novelle „Das merkwürdige musikalische Leben des Tonkünstlers Joseph
Berglinger“ hatte, außerhalb der Theorie, die Gefährung des durch eiınen absoluten

August Wılhelm Schlegel, Siämmtliche Werke Hg Eduard Böcking, @ Leipzıg 1846,
5/-96

Vgl Cornelia Klınger, Asthetik als Phiılosophie Asthetik als Kunsttheorie, 1 Der Streit
die Grundlagen der Asthetik, heg. Walter Jaeschke. Hamburg 1999 (Philosophisch-lıtera-

rische Streitsachen 1 9 30-51, (Zıtat 31).
Klınger, Asthetik
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Kunstenthusiasmus inspırıerten Subjekts drastıisch VOT ugen geführt. Durch den
Bund mıt der katholischen Kırche dagegen stellte Schlegel ıne auf dem unıversalen
Fundament der christlichen Offenbarung und Heılslehre begründete Asthetik des
Absoluten iın Aussıcht, die aus Glauben, Hoffnung und Liebe hervorgehen und
„himmliıschem Gewinnste“ Str. n Vs führen sollte

Als Johann Michael Saıler VOT Dozenten un: Studierenden „Von dem Bunde der
Religion mıt der Kunst sprach“, tführte Schlegels dichterische Vısıon VO „Bund
der Kırche mıt den unsten“ auf die ursprünglıche phiılosophische rage nach der
relig1ösen Dımension des Kunstschönen zurück. Saijler WTr nıcht der Theologe,
der die metaphysische Annäherung der Kunst die Religion Zu Gegenstand
philosophıscher Reflexion machte. ‚Wwe1l Jahre VOLT seıner Rede, 1m Jahr 1806, W ar die
Zzweıte Auflage VO Friedrich Danıiel Ernst Schleiermachers Schrift „Uber die Reli-
g10N“ erschienen. Diese sogenannten „Reden die Gebildeten ıhren
Verächtern“ brachten die Religion nıcht L1UTr iın CNSC Berührung mıt der Geftfühls-
philosophie, sondern auch miıt der Asthetik. Zur Formulierung seıner These, das
Wesen der Religion beziehungsweise der Religiosität liege 1mM «  „Sınn und „Ge-
schmack“ für „das Unendliche“ SOWI1e 1n „Anschauung“ und „Gefühl“,° verwendete

zentrale Terminı der klassısch-romantischen Kunsttheorie. In seıner dritten Rede
geht Schleiermacher dann auf dıe rage nach der inneren Beziehung VO Relıgion
un! Kunst nıcht 11UT ausdrücklich e1ın, fejert geradezu die Bedeutung der Kunst
tür die Geschichte der Religion. Die Kunst der Alten habe die „ursprünglıche Be-
schränktheit“ der antıken Mythologiıe mıiıt dem Idealismus „des yöttlıchen Platon“
asthetisch vereinigt Dıie Irennung VO Kunst und Religion 1ın der Gegenwart deu-
tet Schleiermacher dagegen als eın Dılemma seiner Zeıt, dıe durch den Verlust „des
Geftühls VO Unendlichen“ gekennzeıichnet sıeht. Religion und Kunst seılen damıt
das Bewußtsein ıhrer Identität und das Ziel ıhrer wechselseıtigen Vollendung C-
bracht:

„Religion un! Kunst stehen nebeneinander W1€e Wel befreundete Wesen, deren
innere Verwandtschaft, unerkannt und kaum geahndet, doch auf mancherlei Weıse
herausbricht. Wıe die ungleichartigen Pole zwelıler Magnete werden S1e VO  - einander
ANSCZOFCNHN heftig bewegt, vermoögen aber nıcht bıs ZU gänzlıchen Zusammenstofßen
und Eiınswerden ıhren Schwerpunkt überwinden. Freundliche Worte und Er-
gjeßungen des Herzens schweben iıhnen ımmer auf den Lıppen, und kehren ımmer
wieder zurük, weıl s1e dıe rechte Art und den lezten rund ıhres Sınnens und Seh-
N1CI1S noch nıcht tinden können. S1e harren eiıner näheren Offenbarung A

Somıit aäßt Schleiermacher den ‚letzten Grund‘ der inneren Verwandtschaft VO  e
Kunst un! Religion phılosophisch 1M Dunkeln und, obschon der Prediger seınem
Publikum prophezeit, da{fß „der Anblık orofßer und erhabner Kunstwerke“ Ww1e€e durch
eın „Wunder“ „den ınn für das Höchste“ eröffnen vermoge, leiben in der
Theorie beide transzendente Sınnesgebiete VOoOrerst voneınander Schleijer-
macher deutet 1n den Reden „UÜber die Religion“ jedoch auf Berührungspunkte hın
Sıe eruhen auf der VO ıhm angedeuteten analogen Beziehung der „Funktionen der
Anschauung un des Getühls“ SOWIe des Sınnes und des Geschmacks, die für Kunst

Vgl Thomas Lehnerer, Kunst un! Bıldung 7u Schleiermachers Reden über dıe Religion,
In: Jaeschke, Grundlagen 190—-200, 1er 1972

Friedrich Danıel Ernst Schleiermacher, ber die Religion, zıtiert erd der Worrtlaut der
zweıten Auflage VO 1806 nach dem Varıantenapparat der Krıitischen Gesamtausgabe, Ab:t.,

12 hg Günter Meckenstock, Berlin-New ork 1998,; 1er 172
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und Relıgion „gleich wesentlich“ 11, und insbesondere auf derselben gefühls-
mäfßigen Wırkung und Begeıisterung den Ergießungen des Herzens (s ), WI1EC
Schleiermacher Anspielung Wackenroders asthetisches Andachtsbüchlein und

Hınblick auf kunstliebenden Adressaten tormuliert
Impliziert schon dıe Beobachtung analogen Verhältnisses VO Religion und

Kunst hinsichtlich ıhrer wunderbaren Veränderungen des (GGemüts und des Bewulßßst-
den Gedanken ontologischen Identität legt Sailer dies SC1MNCIN Aussagen

über Kunst und Relıgion bereıts Grunde Im Stile Katecheten der
Festredner die Antwort auf dıe alte Frage, WI1IeC verhalten sıch Relıgion und Kunst

einander?“ SC1IHNCT theologischen Darlegung U:  3A Er spricht VO:  - —-

sentlıchen, CWISCH Bunde zwischen Religion und Kunst Damıt überbietet
Sailer ugust Wılhelm Schlegel dessen Domiäne, der romantischen Kunsttheorie
Denn während Schlegels Gedicht lediglich VO  - divinatorischen Be-
rufung der Kunste durch die Kırche handelte, beruht Saıilers These auf der dee
fundamentalen Einheıit der Kunst mMi1L (JoOtt als der CWISCH Schönheit Sailer
betrachtete die Kunst als „C1Il rgan ZuUur Selbstoffenbarung der Religion
Gemuüt des Menschen Der Begriff rgan konnte der Anthropologie 1 800

Anlehnung die ursprünglıche Bedeutung dieses griechisch lateinıschen
Lehnwortes, übertragenen Sınne auch die werkzeuge oder dıe fahigkeit des
NNeTCN lebens, des denkens und empfindens bezeichnen Saılers Wortgebrauch
entspricht dem des VO ıhm verehrten Schelling, ”” der 1807 öttentlichen
Rede VOT der Königlıchen Akademıie der Wiıssenschaften München, den Geist der
Natur „das Werkzeug der Offenbarung T Seele sıch“ geNANNT hatte, deren
„Schönheıt ST k a mit sinnlıcher Anmuth verschmolzen _> H die höchste Vergött-
lıchung der Natur darstelle Wıe nach Schelling die Natur sıch als Offenbarung

höchsten Se1ins göttlıch vollendet, erscheint nach Sailer der „Eıine(n) hei-
schlechthinlıge(n) Kunst  ‚66 als Offenbarung der „Kine(n), ewıge(n) Religion“

„Gottes Ebenbild“ (170 ff Dieses sıch ı der Relıgion als „dem ınnere(n)
Leben“, das „nach iıhrem ı111NEeIMN lebendigen Seyn ı Menschen betrachtet“ nıchts
anderes SCI, „als das Leben des Glaubens, der ı Gott als der CWISCIL Wahrheıt, das
Leben der Liebe, die Gott als der CWISCH Schönheit das Leben der Zuversicht, die

(3o0tt als der CWISCH Liebe den Eınen unwandelbaren Ruhepunkt gefunden hat

Auft der Grundlage solchen Religionsbegriffs, wonach Anlehnung
Schleiermacher die Religion sowohl als C1M generatıver Prozefß als auch als C1MN 1NSs-
zendentes nnewerden“ des Gemüthes (165 aufgefafßt werden kann, entwickelt

Dazu austführlicher Lehnerer, Kunst 199
? Deutsches Wörterbuch VO aCo und Wilhelm Grimm, Bd ear! Matthias VO

Lexer, Leipzig 1889, 5Sp 1338
* Vgl Schiel, Saıler 1, 330

11 Friedrich Wılhelm Joseph Schelling, Ueber das Verhältnis der bıldenden Künste der
Natur. Fıne ede ZuUuUr Feıer des ten Oktobers als des allerhöchsten Namenstestes Seıner
Königlichen Majyestät VO  - Baıern gehalten der öffentlichen Versammlung der Königlıchen
Akademıe der Wissenschaften München (1807), gedruckt Schelling’s phiıloso-
phischen Schriften, Landshut 1809 2341—396 Zzıitiert nach aesc)  e, Grundlagen 341—366
1er 353

12 Vgl Hans ] Münk Dıie deutsche Romantık Religion und Theologıie, Romantık-
Handbuch hg Helmut Schanze, Stuttgart 1994 556—-589 562 $ Zıtat 564
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Saıler emnach eın Kunstverständnis, das iınsotern einem romantıschen Ideal ent-

spricht, als der „Dualısmus VO: Endlıich Unendlıich, Dıiesseıts Jenseıuts“ darın
aufgehoben 1st und diese unterschıiedlichen Sphären vielmehr als „ineinander VCeI-
muiıttelt“ betrachtet werden.* Wıe Schleiermacher grenzt Sailer seıne Religions-
auffassung VO Begriff der Vernunftreligion ebenso ab w1e VO  - der frühromanti-
schen Kunstrelıgion und auch seın Kunstbegriff lıegt tern VO  — Rationalısmus und
sinnlicher Schwärmereı: Während 1M Denken Saıilers die Vernunft das „Organ“
ist, die Offenbarung ” bedenken“ „dıe Fähigkeıt, Gottes bewußt WOCI-
den« L U 1st die Kunst das rgan, dıe Offenbarung „sınnenhaft darzustellen« 1

Jedoch weılst Sailer als Theologe der Kunst dabe1 ıne weıt höhere Aufgabe als
A.W. Schlegel, der Dichter beschränkt die Sendung der Kunst nıcht darauf,
höhere Glaubenswahrheiten „bildlıch deutend“ (s O.) anschaulich machen. Ge-
Uuso wen1g kann Saıler, als dem aupt und Mittelpunkt“ der katholischen „inner-

c 16kirchlichen Erneuerungsbewegung ıne Autonomıie der Kunst 1mM modernen
Sınne gehen. Da{fß Saıilers Gedanken Zur Asthetik eın kirchliches Ideal verfolgen,
ach dem unıversalen und mystischen Selbstverständnis des Katholizismus, wırd
seiınem Begriff dessen deutlıch, W as als das „höchste Kunstwerk“ bezeichnet:

Y° wWwWenn unzählıge relıg1öse Menschen, derer jedes einzelnes Leben eın herrliches
Kunstwerk Ist, nämlıch die lebendige Darstellung der Liebe, des Friedens, der
Zuversicht, als viele Glieder FEıinen Leib ılden, die le iıne Liebe beseelt, lle
FEın Friede befestiget, lle ıne Zuversicht hebet: tällt Ja VO  - selbst ın die
ugen, da{fß die Religion, als Kiırche dargestellt, 1M Vereıin der relıg1ösen Menschen,
das höchste Kunstwerk aller Kunstwerke SCYH musse, weıl eın Inbegriff unzähli-
SCI Kunstwerke ISt, dıe alle Eın (Ganzes bilden.“

Das „höchste“ der „Wunder der schönen Künste“ 1st also dıe „Vereinigung relı-
y1Öser Menschen 1n Eınem heilıgen Leibe“ 175 Dıie Voraussetzung dieser
stischen Verbindung, welche „dıe schönen Kunste“ als „Urgane der Religion“ und
„Entfaltungen der Eınen heiligen Kunst darstellen“ (176), W ar Sailers „Er-
NCNNUNS des gläubigen Christen ZU schönsten aller Kunstwerke“ l uch dieser
Gedanke steht ın Beziehung Schellings Münchner Akademie-Rede: Sailer sakra-
1isıert Schellings Ideal des Kunstwerks, die harmonische Verkörperung der Schön-
heit der Seele, 1M christliıchen Sınne. Wo Schelling VO' vollendeten Ausdruck der
„Anmuth‘ als Erscheinung des „vollkommne(n) Eınklang(s)“ VO  — „Seele und Leib“
spricht, als deren „reine(s) Bild“ dıe „Göttin der Liebe“ betrachtet, ® erblickt

13 Münk, Romantık 564
Georg Schwaiger, Johann Miıchael VO  - Saıler. Biıschot VO Regensburg (1829-1 832), 1N:

Lebensbilder AaUusSs der Geschichte des Bıstums Regensburg, hg. dems., Teıl 2, Regensburg
1989 (Beıträge ZUr!r Geschichte des Bıstums Regensburg, hg. dems., ,
495—-512, 507.

15 Bernhard Gajek, Dichtung und Religion. Sailer und die Geistesgeschichte des 18
und Jahrhunderts, 1In: Johann Michael Saıler. Theologe, Pädagoge und Bischof zwıschen
Aufklärung und Romantık, hg. Hans Bungert (Schriftenreihe der Universıität Regensburg 8’
59—85,

arl Hausberger, Geschichte des Bıstums Regensburg, Vom Barock bıs ZUur Gegen-
WAart, Regensburg 1989, 114

17 Jorg Traeger, Der Geist der Marmorgemeıinde. Sakrale Verwandlungen 1n der Walhalla
und eın theologischer Gedanke Johann Miıchael Saılers, 1n: Bungert, Sailer K/—= ] In 100

18 Schelling, Verhältnifß 353
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Saıler 1n den „Mıiıenen“ und „Geberden“, und darüber hınaus auch „1N allen
Handlungen, iın dem BaNZCH Leben des VO  3 Religion durchdrungenen Menschen“
das 9 Kunstwerk“, darın sıch die „himmliısche Liebe“ und der „göttlıche Friede“

CC 19„abbilde(n)“ Als eın „Musterbeıispiel für die Ästhetisierung der Religion
MU!: Sailer VOTLT einem ekklesiologischen Horıizont betrachtet werden. Denn ıhm
geht weder relıg1öse Kunstmystik noch eın kırchliches Gesamtkunst-
werk AaUus Wort, Musık und Bildender Kunst. Mıt dem Bıld der Kırche als dem
asthetischen Leib Christi gelingt Sailer durch ıne kirchliche Begründung der Kunst
die VO Schleiermacher ersehnte Wiıedervereinigung der beiden „Arten der Re-
lıgı0n“, Mystizısmus und Idealismus“°: Der „Vereıin der Gottseligen“ wiırd
ZuU Symbol der wesentlichen Uni0 mystıca VO göttlicher Schöne und mensch-
lıcher Güte uch Schleiermacher traumte, iın seiner vierten Rede über die Religion,
VO:  3 eıner ‚geselligen‘ Kırche 1m tıefgründıgeren Wortsıinn, VO  - einem „Chor
VO Freunden“, der gleich der Sphärenharmonie „eIn Theil und eın Werk des
UnıLınversums“ 1st und ın dem „alles Menschliche heilıg“ 1St. ‚Kırche‘ bedeutete 1n
diesem Kontext zunächst, WwI1e Saıler a  9 „dıe Einheit aller relıg1ösen Menschen“

Naturgemäfß verdankte der Katholizismus dieser, auch VO Saıler vorgetrage-
NCNM, unıversellen und zugleich sinnlichen Deutung der Kıirche als Inkarnatıon der
höchsten Schönheit und als Idealbild einer göttlıch beseelten und legıtımıerten
Gemeinschaft ıne seıther nıe dagewesene ästhetische Anzıehungskraft auf die
Kunste als visıonärer Ort der Communı10 des absoluten Geıistes mıiıt den Menschen
SCWaNN S1e 1mM Zeitalter zwıschen gesellschaftlicher und künstlerischer Revolution
und Restauratıion dıe Bedeutung einer asthetischen Utopıe.

Traeger, Geist 100 Iraeger deutet Saıilers Wort über das „höchste Kunstwerk“ 1mM
Zusammenhang miıt der asthetischen Programmatık der VO Leo VO  } Klenze 1mM Auftrag
Ludwigs 1830 bıs 18472 bei Donaustau: erbauten Walhalla.

20 Vgl Schleiermacher, Religion 172 f! Zıtat U
Vgl Schleiermacher, Religion 214 {f, Zıtat 216
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Johann Michael Saijlers Staatsphilosophie
Eın Beıtrag den Beziehungen zwischen Sailer

un Könıg Ludwig
VO

Gerhard Immler

Unter den Maännern, dıe den spateren Öönıg Ludwig ın seıner Jugend beein-
tlufßten, befand sıch auch der bekannte Theologe, Pädagoge und nachmalige Bischof
VO  - Regensburg, Johann Michael Sailer. Er WAar Protessor für Moral- und Pastoral-
theologie ın Landshut,' als Kurprinz Ludwig dort seıne Uniuversitätsstudien begann,
dıe dann ın Göttingen tortsetzen sollte“

Eın Briet Saıilers die Gräfin Stolberg-Wernigerode bezeugt, da{fß der
Professor dem rınzen reima|l in der Woche eın Privatıssımum über „Moral des
Regenten ın christlichen Maxımen“ hiıelt und ıhm außerdem inoftiziell das jeweılıge
Sonntagsevangelıum auslegte.” Was Sailer Ludwig Hau vortrug, 1st unbekannt.
Aus dem reichhaltigen Schritttum aılers kann jedoch erschlossen werden, welche
Ansıichten auf den Gebieten der Staatslehre und des Fürstenıideals vertrat. Es
geht also 1er nıcht darum, darzulegen, W a Saıiler Ludwig über die Ptlichten eiınes
Herrschers onkret gelehrt hat, sondern darum, W asS überhaupt die Ansıchten Sailers
auf diesem Gebiet 11. Dıiese Aufgabe 1St lohnender, als dem Vıelen,
das über Saıler geschrieben worden 1St; sıch nıcht eın Buch oder Autsatz befindet,
der Sailer als Staatstheoretiker 1Ns Auge taßt

Mıt dem Staat hat Sailer sıch verschiedenem Blickwinkel immer wIıie-
der beschäftigt; wichtig sınd natürlıch VOT allem seıne beiden moraltheologischen
Hauptwerke, die „Glückseligkeitslehre“ VO  3 787/91 und das „Handbuch der
christlichen Moral“ VO 1817 ber auch ın dem 1807 erschienenen pädagogischen
Hauptwerk „Über Erziehung für Erzieher“® und iın den 1803 gedruckten „Ver-

] Über Saılers Berufung ach Ingolstadt-Landshut vgl Georg Schwaiger, Johann Michael
Saıler. Der bayerische Kırchenvater, München-Zürich 1982, 65

Außer dem gleich nennenden Privatıssımum Sailers hörte Ludwig ın Landshut Ge-
schichte, Rechtswissenschaft, Staatsrecht, Natıonalökonomie und Naturkunde (Vgl ermann
Thiersch, Ludwig VO Bayern un! die Georgıa Augusta, Berlın 1927/, Thierschs Angabe,
Ludwig habe Sailer 1Ur als Universitätsprediger erlebt, 1st falsch).

Hubert Schiel, Johann Miıchael Saıler. Leben und Persönlichkeıt, Regensburg 1948,
3572 Vgl auch Heınz Gollwitzer, Ludwig VO' Bayern, Könıgtum 1mM Ormärz. Fıne polıtı-
sche Biographie, München 1986,

Johann Michael Saıler, Gesammelte Werke, hg. Joseph Wıdmer, Sulzbach 541,
Bde. (WW)

1 ‚ 15
° WW 6u.7

305
21”



Trauten Reden zunächst Jünglınge, die Uniiversitäten und andere Lehranstalten
besuchen, dann jeden denkenden Christen“ tfinden sıch Äußerungen ZUT Staats-
theorie; ın letzterer Sammlung sınd auch wel Reden enthalten, die Kurprinz
Ludwig nachweiıslich gehört hat ogar das „Vollständige ese- und Gebetbuch für
katholische Christen“® enthält Zeugnisse tür Saılers Staatsauffassung. Bemerkens-
wert 1st terner eın 1n der Gesamtausgabe der Werke Saıilers fehlendes, weıl Leb-
zeıten des Autors nıcht gedrucktes Dokument: die 1866 VO: Heıinrich VO Andlaw
nach eigenen Mitschritten herausgegebene „Weısheıitslehre ın Maxımen für Junge
Männer VO  —3 Stand und Rang hierbe!i handelt sıch ıne Privatvorlesung
Sailers für einıge adelıge Studenten 1mM Jahre 1818, die Bezuüge dem Privatıssımum
tür Kurprinz Ludwig aus dem Jahre 1803 aufweisen dürfte iıne direkte Einwirkung
Saıilers auf Ludwig spiegelt sıch natürlich 1in iıhrem Briefwechsel, * auch wenn Sailer
sıch hier 1U selten staatstheoretischen oder allgemeinpolitischen Fragen außert.
Schließlich 1st och auft den Brietwechsel zwıschen Sailer und seinem Schüler Johann
eorg Oettl, dem Religionslehrer der Kinder des Königs, verweisen.'

Dıie persönlichen Beziehungen zayıschen Ludwig und Saıler
nach Ludwigs Landshuter eıt

Obwohl Kurprıinz Ludwig Ur eın Semester der Universıität Landshut VeCEI-

brachte, entstand zwischen ıhm und Saıler ıne lebenslange Freundschatft, wobeı
nıcht NUur Ludwig 1ın Saıler das Musterbild eines rommen Christen und Geistlichen
erblickte, sondern auch der zweiundfünfzigjährige Saıler sıch bald ıne hohe Me:ı-
Nnung VO dem erst sıebzehnjährigen Prinzen gebildet haben mufß; jedenfalls setizte

große Hoffnungen auf Ludwig, W1e€e diesem 12. Julı 805 schrieb.!* Dıie Be-
zıehungen der beiden Männer scheinen zunächst nıcht INntens1v BCWESCH se1n, die
Zahl der nachgewıiesenen Brietfe 1st bıs 1818 gering. Jedoch wandte sıch der Kron-
prinz 810 1ın einer sehr persönlıchen Angelegenheıit vertraulıich Sailer Er erbat
sıch Rat, w1ıe seıne lutherische Frau veranlassen könne, ZUr katholischen Kırche
überzutreten.! ıne CEHNSCIC Verbindung ergab sıch wiıeder ab 818 aus den Be-
mühungen des Thronerben, nach Abschlufß des Konkordats VO 1817 be1 der Neu-
besetzung bayerischer Bischofsstühle mıiıt Hılte des königlichen Nomuinationsrechtes
VO apst die Ernennung Saıilers Zzu Bischof einer bayerischen 1Özese IWIF-
ken  14 Dıie Kontakte lieben auch nach 1825 CNS Hatte schon der Kronprinz Saıiler

Rat gefragt, als darum gAıng, für die Jungen rınzen Maxımıilıan und Otto eiınen
Religionslehrer finden, ” wurde Saıler dem Könıig Berater bei der Auswahl

WW 30
WW 25

9  &’ Johann Michael Saıler, Weisheitslehre 1ın Maxımen tür Junge Männer VO  - Stand und Rang,
hg Heinric VO'  - Andlaw, Regensburg 1866

10 Hubert Schiel (He) Johann Michael Saıiler. Bd  D Briete, Regensburg 1952
Brun Appel, Johann Michael Sailer un! Johann Georg Qettl iın ihrem Briefwechsel, In:

Johann Michael Saıiler und seiıne Zeıt, hg. Georg Schwaiger/Paul Maı, Regensburg 1982 (Beı-
tra C  > ZUuUr Geschichte des Bıstums Regensburg 16), 2165—4728

Saıler Ludwig, Landshut, Julı 1805 Schiel, Sailer B 309
Saıiler Ludwig, Landshut, 18 November 1810 Schiel, Saıiler 8 353
Vgl arl Hausberger, Saılers Weg ZU!r Bischofswürde, 1n: Schwaiger/Maı, Sailer 123—-160

15 Saıler Ludwig, Landshut, Dezember 1820 (Schiel, Sailer D 46)
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geeı1gnetLer Persönlichkeiten für Bischotsstühle un! VO Önıg vergebende
Pfründen Aber auch prıvalte ınge finden sıch den Briefen; mahnen sıch der
On1g un der Bischof g  NSECINS, sıch nıcht überarbeiten

In den Brieten Sailers QOettl! tinden sıch jedoch auch kritische Bemerkungen
über den önıg Nachdem Saıiler gegenüber Ludwig bereıits einmal SC11I1 Mifßtallen
über die Beziehung des Könı1gs Marchesa Florenziı angedeutet hatte, OVOIl
andern Orts noch berichten sCc1iN wırd holte Brief QOefttl] VO:

Junı 1827 umtassenden Kritik AUS egen der Marchesa SsSC1 der Öönıg
lange Italien geblieben da{fß die Fronleichnamsprozess1ion, „den schönen Anlaf

Relıgiosıtät dem 'olk beweısen versaum(te; der zunehmenden Armut
Lande beginne der Öönıg NCUEC aufwendige Bauten; Saıiler schließt den

Brief MItL dem Stofßgebet Herr erbärme dich des Köni1gs, verscheuche die bösen
Räthe VO seinen Ohren e 1 Der Klage über schlechte Berater und intrigierende
Cliquen der Umgebung des Könı1gs begegnet InNan öfter: Oktober 1827
klagt Sailer gegenüber Qefttl] ernNeut darüber, un! Brief A4AUS dem Jahre 1829
SL1MMLT Qefttl] diese Klage C1N, bescheimigt jedoch dem Öönıg selbst ausdrücklich
den besten Wıllen 18 ach Phase der Enttäuschung 826/27 scheint Saıiler
SC111 Lebensende wıeder 1116 gyute Meınung VO  - Ludwig gehabt haben

Saıers Staatslehre
Saılers Staatslehre tindet sıch nırgends systematisch entwickelt:; Gedanken dazu

hat Sajler verstireut der „Glückseligkeitslehre“ Y „Über Erziehung für Erzieher“,
„Handbuch der christlichen Moral“ Brieten König Ludwig geäußert.

Grundlage der Sailerschen Staatstheorie 1SE der Gemeinwohlgedanke, der
Berutung auf Fenelon aus der Gotteskindschaft aller Menschen begründet wırd 20

Autbauend darauf geht Saıiler sC1INCT „Glückseligkeıitslehre daran, merkwürdi-
SCI Weıse dıe Theorie VO Herrschaftsvertrag MItTt dem Gottesgnadentum VCI-

binden „Die Liebe Zzu Volke, das BEMEINC Beste, das allgemeıne Interesse der
Gesellschaft 1STt also das unveränderliche und allumfassende Gesetz aller Herrscher

Dieses (Gesetz 1SE alter als alle Verträge, 1SE gegründet der Natur selbst“ Dıes
klingt zunächst recht autfklärerisch VOT allem der Wortwahl die Begriffe „Gesell-

16 Ludwig Saıler, München, 14 Juli 1825 Ludwig Sailer, München, Julı 1828
Hubert Schiel Bischof Sailer und Ludwig VO  - Bayern Mıt iıhrem Brietwechsel Regensburg
1932 Nr 112 Nr 131 Saıler Ludwig, Regensburg, 14 Maı 1827 Schiel
Saıler 512) Zu Saıilers Einfluß auf Personalfragen, der sıch ber das eigentlich kırchliche
Gebiet hinaus auch auf das Schulwesen gelegentlich auf die staatlıche Verwaltung
erstreckte, vgl Gollwitzer, Ludwig 529

Sailer Oettl, Barbıing, Junı 1827 (Appel, Saıler 393)
18 Sailer Oettl,; Regensburg, 78 Oktober 1827, und Qerttl] Saıler, München, De-

zember 1829 (Appel, Saıler 394; 410
Bereıts 1829 spricht Saıiler wıeder VO „besten König“;» Sailer Eduard VO  - Schenk,

Barbing, 31 Maı 1829, Schiel, Sailer 2) 529 Mırt den Sailer unliıebsamen Beratern des Königs
scheıint ınsbesondere der autklärerisch lıberal Innen und Fınanzminıister raftArmans-
PCIS geEMEINL BEWESCH SCHH, der 1828 das Innenminıisteriıum, dem uch der Oberste Kirchen-
und Schulrat unterstellt Waäal, des gemäßßigt konservatıv und kırchlich gESINNTLEN
Eduard VO Schenk aufgeben mußte; vgl Gollwitzer, Ludwig SFF

264
WW 4, 264 £.
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schaft“ und „Vertrag“ sınd Ja Lieblingsbegriffe der aufgeklärten Staatstheorie, und
die Berufung auf die Natur älßt Rousseau denken, aber ın Wırklichkeit verbirgt
sıch dahınter ıne viel altere, auf Cicero zurückgehende Linıe abendländischen
Staatsdenkens. Die erühmte Formulierung des römischen Politikers und Philo-
sophen „Salus publıca SUDICIMNA lex steht auch noch hinter Saıilers Detinition des
Staatszwecks, und wI1ıe für Saıler, 1st für Cicero diese Gemeinwohl-Regel begrün-
det 1im Naturrecht, das für alle Menschen und Zeıten palt.“ ber Thomas VO Aquın
geht die Begründung der Herrschaft auf das Gemeinwohl und des Gemeinwohls auf
das Naturrecht dann ın die Scholastik eın, deren Finfluß auch Saıler durch
seıne Ausbildung be1 den Jesuiten noch steht.“ Daf der geNaANNtLEN verbalen
Anklänge keine Staatstheorie 1mM Sınne der Aufklärung vertritt, zeıgt sıch, wenn
torttfährt: „Der gemeınsame Vater der großen Familie hat iıhm |dem Herrscher, d. V.]
seıne Kınder aUus keiner anderen Absıcht anvertraut, als sS1e glücklich
chen  « 24 Dıies bedeutet nıchts anderes, als da{fß Saıiler 1mM Fürsten den Stellvertreter, Ja
den Beauftragten Gottes sıeht, da{ß dem Herrscher zubillıgt, ”  OMn Gottes (sna-
den  « se1n. Sailer hat dies auch Ludwig gegenüber einmal, treilich viel spater, 1ın
eiınem Brief unmißverständlich ausgedrückt, WEn VO den „heılıgen, yöttlıchen

25Rechten des Könıuigtums spricht.
In dem wel Jahrzehnte spateren Werk „Übe Erziehung für Erzieher“ 1st der

Gedanke VO Gottesgnadentum dann SCNAUCI ausgeführt und eıst1g vertieft:
„Das öffentliche Fürstenleben 1Sst also nıchts anderes, als das Leben der Majestät,

die sıch ın der Gesetzgebung als höchste Vernunftft, 1n der Vollstreckung der (Jesetze
als Öchste Macht, ın beiden als die Öchste Gerechtigkeit offenbart. DE 11U  — Gott
als die allerhöchste Vernunft und als die allerhöchste Macht, also als die Majestät
und die Quelle aller Mayestät, iın der Natur und ın der Geisterwelt sıch offenbart;

lıegt helle da, W aTrum sıch die Regenten VO (rJottes Gnaden CNNECNH, iındem
die Majestät der Könıige 1Ur als eın Wıederhall der göttlıchen angesehen werden

C£ 26kann.
Dıie Lehre VO der VO (Jott abgeleiteten Macht der Könige, VO  - ihrer besonderen

Beziehung (Jott trıtt klar hervor, doch sınd iın diesen Satzen auch Elemente VeEI-

borgen, die eher der Autklärung angehören: Nıcht 1Ur die Verwendung des Begriffs
„Vernunft“ zeıgt dies, mehr noch klıngt dA. wenn Saıler jetzt auch noch die
Gewaltenteilungslehre, treıilıch 11UT andeutungsweise, in seiıne Staatslehre eintührt.
War stellt sıch Legislative und Exekutive VO: der Judıkatıve 1sSt nıcht die Rede

1Ur als wel Funktionen des einen Herrschers VOT, womlıt der eigentliche 1nnn der
Ideen Lockes und Montesquıieus gerade nıcht ertüllt wird, doch iımmerhin lıegt
schon in einer blofßen Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche des Herrschers ıne
Tendenz den absolutistischen „Princeps legibus solutus“; eın willkürliches
Regieren PCI Kabinettsordre erscheint damıt 1mM Sınne der Saiılerschen Staats- und
Herrschaftsauffassung als vertehlt. Der Herrscher 1st die VO ıhm selbst erlasse-
nenNn (sesetze gebunden. Eben dies War auch die Ansıcht Ludwigs L 5_Februar

Zu Cicero und der VO ıhm begründeten Iradıtion vgl Friedrich Berber, Las Staatsıdeal
1mM Wandel der Weltgeschichte, München 1973, 103

23 Vgl Georg Schwaiger, Der Junge Saıuler, 1N Schwaiger/Maı, Saıler 35-50, hıer 40 $
24 A, 265
25 Saıiler Ludwig, Regensburg, V PE November 1831 Schiel, Sailer E 541)
26 7’ 139 (Sperrungen ın der Vorlage werden jeweıls ın ursıve wiedergegeben).
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830 schrıeb der Könıg Saıler: „Was dıe (GJesetze erheischen, MU!: ıch voll-
zıehen 27

Dennoch sınd gerade iın „UÜber Erziehung für Erzieher“, einem Werk, das eNtTt-
standen ISt, während Bayern dem Mınıster raf Montgelas ıne umtfassende
Staatsreform 1mM Sınne des autklärerischen Rationalismus erlebte, die der Auf-
klärung angehörenden Komponenten gegenüber den konservatıv-restaurativen
deutlich zurückgedämmt. Wıe Wır schon gesehen haben, 1sSt das Gottesgnadentum
schärter herausgearbeitet; als Saıler anderer Stelle noch einmal auf die Staatslehre

sprechen kommt, bezeichnet den Regentenberuf als göttlıchen Auftrag.“ Das
Wort VO „Vertrag” fällt dagegen nırgends mehr. Den Fürsten 11 Saıiler nıcht als
Diener des Staates dies ware aufklärerisch sondern iın mıittelalterlicher Weiıse als
Seele des Staates“? oder 1in offenbar eigener Formulierung als „Dıiener (ottes ZUuUr!r
Wohltahrt der Menschen  « 50 bezeichnet wıssen. Hıer zeıgt sıch wıeder dıe große
Bedeutung der Scholastık un! iınsbesondere des Gemeinwohlgedankens be1 Saıler.

Im „Handbuch der christlichen Moral“ VO  - 1817 schliefßlich scheint der Autor,
wıederum in Gegensatz dem allgemeın konservatıver gewordenen Zeıtgeıst, auf
ıne ıberale Linıe einzuschwenken. In eiıner Zeıt, iın der viel VO legıtımen Herr-
schertum die Rede Ist, der Legıitimısmus als Prinzıp des Staatsrechts vertochten und
auf dem Wıener Kongrefß zumiındest teiılweise praktiziert wiırd, tällt das Wort
VO Gottesgnadentum nıcht mehr. Saıler tormulıiert vielmehr: „nachdem durch die
Konstitution die Fundamentalgesetze des Staates gegeben, 1 a) die höchste Macht
ın ıhrer Fülle und 1n ihren Grenzen, die Person, der die höchste Macht anvertiraut
1St, c) die Weıse der Success1i0n, und die wesentliche orm der Machtausübung
bestimmt worden1830 schrieb der König an Sailer: „Was die Gesetze erheischen, muß ich voll-  ziehen  « 27  .  Dennoch sind gerade in „Über Erziehung für Erzieher“, einem Werk, das ent-  standen ist, während Bayern unter dem Minister Graf Montgelas eine umfassende  Staatsreform im Sinne des aufklärerischen Rationalismus erlebte, die der Auf-  klärung angehörenden Komponenten gegenüber den konservativ-restaurativen  deutlich zurückgedimmt. Wie wir schon gesehen haben, ist das Gottesgnadentum  schärfer herausgearbeitet; als Sailer an anderer Stelle noch einmal auf die Staatslehre  zu sprechen kommt, bezeichnet er den Regentenberuf als göttlichen Auftrag.?® Das  Wort vom „Vertrag“ fällt dagegen nirgends mehr. Den Fürsten will Sailer nicht als  Diener des Staates — dies wäre aufklärerisch —, sondern in mittelalterlicher Weise als  Seele des Staates” oder in offenbar eigener Formulierung als „Diener Gottes zur  Wohlfahrt der Menschen“* bezeichnet wissen. Hier zeigt sich wieder die große  Bedeutung der Scholastik und insbesondere des Gemeinwohlgedankens bei Sailer.  Im „Handbuch der christlichen Moral“ von 1817 schließlich scheint der Autor,  wiederum in Gegensatz zu dem allgemein konservativer gewordenen Zeitgeist, auf  eine liberale Linie einzuschwenken. In einer Zeit, in der viel vom legitimen Herr-  schertum die Rede ist, der Legitimismus als Prinzip des Staatsrechts verfochten und  auf dem Wiener Kongreß zumindest teilweise praktiziert wird, fällt das Wort  vom Gottesgnadentum nicht mehr. Sailer formuliert vielmehr: „nachdem durch die  Konstitution die Fundamentalgesetze des Staates gegeben, d. i. a) die höchste Macht  in ihrer Fülle und in ihren Grenzen, b) die Person, der die höchste Macht anvertraut  ist, c) die Weise der Succession, und d) die wesentliche Form der Machtausübung  bestimmt worden ... so fährt dieselbe Gerechtigkeit, die sich als der höchste Eine  Wille im Regenten, dem Haupte, als allgemeiner Wille in dem Volke, dem Leibe, und  als der Eine und allgemeine Wille im Staate ausspricht, der als ein sittlicher  Organismus, aus Haupt und Gliedern besteht und bestehen muß, fort, den Staat  auszubilden und zu erhalten.“ Dies ist die Quintessenz der frühkonstitutionellen  Staatstheorie mit ihrem Spannungsverhältnis von Beschränkung der fürstlichen  Macht - auch die Gewaltenteilungslehre wird wieder zitiert” — und monarchischem  Prinzip. Dieselbe Spannung prägte die Verfassung Bayerns, die ein Jahr nach der  Veröffentlichung von Sailers „Handbuch der christlichen Moral“ erlassen wurde.?  ” Ludwig an Sailer, München, 5. Februar 1830. Schiel, Sailer und Ludwig 147. Ludwig ver-  sprach Sailer, in der Sache eines korrupten Regensburger Zollbeamten, dessen Frau um Gnade  gebeten hatte, Milde walten zu lassen, soweit die Gesetze dies zuließen.  23 WW 7, 208 £f.  ?? Über den im Mittelalter, etwa bei Johann von Salisbury und Thomas von Aquin, weitver-  breiteten Satz „Princeps anima corporis rei publicae“ vgl. Wilhelm Berges, Die Fürstenspiegel  des hohen und späten Mittelalters, Stuttgart 1938 (Schriften des Reichsinstituts für ältere deut-  sche Geschichtskunde (Monumenta Germaniae historica) 2) 46 (auch Anm. 4). Noch der  barocke Staatsrechtslehrer Adam Contzen S] bezeichnet den Fürsten als Seele des Staates. Vgl.  Ernst Albert Seils, Die Staatslehre des Jesuiten Adam Contzen, Beichtvater Kurfürst Maxi-  milian I.’ von Bayern, Lübeck-München 1968 (Historische Studien 405), 55. Im 18. Jahrhundert  ist die Formulierung jedoch ungewöhnlich.  » WW 7, 217 £.  3 WW 15, 15.  2 15150  ” Zur Verfassung von 1818 vgl. Andreas Kraus, Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bis  zur Gegenwart, München 1983, 438 ff.  309tährt dieselbe Gerechtigkeit, die sıch als der höchste ıne
Wılle 1mM Regenten, dem Haupte, als allgemeıiner Wılle 1n dem Volke, dem Leıbe, und
als der ıne un: allgemeine Wılle 1mM Staate ausspricht, der als eın sıttlıcher
Urganısmus, aAaus aupt un! Gliedern esteht und bestehen mufß, fort, den Staat
auszubıilden un! erhalten.  « 51 Dıies 1st dıe Quintessenz der frühkonstitutionellen
Staatstheorie mi1t ıhrem Spannungsverhältnis VO  - Beschränkung der türstlichen
Macht auch die Gewaltenteilungslehre wiırd wıeder zitiert ” und monarchıschem
Prinzıp. Dieselbe pannung pragte die Verfassung Bayerns, die ein Jahr nach der
Veröffentlichung VO Saılers „Handbuch der christlichen Moral“ erlassen wurde.”

27 Ludwig Saıler, München, Februar 1830 chiel, Saıler und Ludwig 147 Ludwig Velr-

sprach Saıler, in der Sache eınes korrupten Regensburger Zollbeamten, dessen Frau Gnade
gebeten hatte, Miılde walten lassen, sOWwelıt die esetze 1es zuließen.

28 7’ 208
Über den 1mM Mittelalter, ELW.: beı Johann VO Salısbury und Thomas VO Aquın, weıtver-

breıiteten Satz „Princeps anıma corporı1s reı publicae“ vgl Wılhelm Berges, Die Fürstenspiegel
des hohen und spaten Mittelalters, Stuttgart 1938 (Schriften des Reıichsinstituts für altere deut-
sche Geschichtskunde (Monumenta Germanıae hıstorica) 46 auc. Anm. + Noch der
barocke Staatsrechtslehrer dam ontzen 5] bezeichnet den Fürsten als Seele des Staates. Vgl
Ernst Albert Seıils, Dıie Staatslehre des Jesuıten dam Contzen, Beichtvater Kurfürst Maxı-
mılıan VO Bayern, Lübeck-München 1968 (Hıstorische Studıien 405), Im Jahrhundert
1sSt die Formulierung jedoch ungewöhnlıch.30 WW 7, 217 .

31 1 15
32 1 15
33 Zur Verfassung VO  - 1818 vgl Andreas Kraus, Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bıs

Zur Gegenwart, München 1983, 438 £
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Verbunden hat Saıiler mıt der konstitutionellen Theorie dıe typisch romantische
Auffassung VO Staat als eiınem Organısmus aus aupt und Gliedern; nımmt
also noch ıne weıtere, bisher be1 ıhm nıcht teststellbare geistige Strömung 1n se1ın
Staatsdenken auf, ıne Strömung freilich, die gerade der damalıgen Universıität
Landshut stark vertreten war. Dafß Sailer aneben auch in seıner Spätzeıt VO
Glauben das Gottesgnadentum keineswegs abgelassen hat, zeıgt die oben CI -
wähnte Briefstelle, außerdem eın Satz 4US seınem etzten Hırtenbrief, 1ın dem die
Priester mahnt, ıhren Gemeıindemitgliedern VOL ugen tühren, „dafß türwahr
besser SCY, NSCIM angestammten, VO  — CGott gesetzten christliıchen Könige und se1-
Ner Regierung gehorchen, als der Willkühr jener gewıssenlosen, VO Ehrgeız und
Habsucht getriebenen Volksaufwiegler und der Wuth eines VO ıhnen aufgehetzten
Pöbels preisgegeben werden.

Sailers Staatslehre stellt sıch somiıt dar als eın aus den verschiedensten Be-
standteılen gemischtes Konglomerat, dessen Zusammensetzung sıch zudem mıiıt der
eıt wandelt, miıt un! mehr noch den Zeıtgeıist. Zusammengehalten wiırd diese
SPannungs- und tacettenreiche Staatstheorie I11UT durch den eiınen durchgängıg be1i-
behaltenen Gedanken, den eınes christlich verstandenen Gemeinwohls als
Staatszweck. Das aber 1st keine tormale, sondern ıne materielle Bestiımmung des
Staates. Angesichts dieser Tatsache verwundert nıcht, da{ß Sailer keinen Idealstaat
mıiıt eıiner Idealverfassung konstruilert, sondern ganz 1m Gegenteıl meınt, alle Re-
gierungsformen sejlen ZuL, WEeNn die Regierenden das allgemeine Beste sıch Z
Rıchtschnur nehmen, und gleich schlecht, da die Regierenden Menschen sind.” Im
Grunde M  ILLE geht Saıiler wenıger ıne Staatslehre als ıne Regıe-
rungslehre. Sein praktischer Sınn Iragt weniıger danach, WwI1e der Staat ordnen 1St,
sondern w1e die vorhandenen Ordnungen VO den Regierenden gebrauchen sınd.
war lehnt Saıler jeden Despotismus ab und meınt, eın Könıig, der das Gemeijnwohl
vernachlässıge, se1 der „Königsgewalt“ nıcht wert, ‚War 1st »” Freiheit, gemäßigt durch
dıe Autorıität der (Gesetze“ seın Ideal, aber da INa  3 lıeber eın „unvermeıdlıch be]
aus Liebe ZUr Ordnung“ als dıe Anarchie auf sıch nehmen solle, mu{fß nach seiner
Meınung das olk eın Unrecht der Obrigkeıt hingehen lassen, WEn ohne
Verletzung der Ordnung nıcht abzustellen 1St.  37 Wichtig 1st C5S, das rechte Ma{
bewahren; denn „Freiheıt ohne Ordnung 1st Zügellosigkeıt Ordnung ohne
Freiheit 1st Sklavereı ıne Macht ohne Grenzen weıter nıchts als ıne
Fieberwurth.““

Als Folgerung aus dem Gesagten ergıbt sıch für die Bürger, da{fß s1e lıeber ıne
schlechte Regierung sollen, als SAl keine haben, da auch die schlechteste
Regierung ıhrer eiıgenen Selbsterhaltung Siıcherheit des Eıgentums und der Person
und eın ZEWISSES Ma{iß Justizpflege gewährleisten und sıch beı der Besetzung
VO Amtern auch VO' der Fähigkeıt des Kandıdaten leiten lassen müsse.” Fuür die
Regierung aber ergıbt sıch, da{fß VO  - der Art ihres Regierens das Wohlergehen des

Vgl Philıpp Funk, Von der Autfklärung Zur Romantik. Studien Zur Vorgeschichte der
Münchner Romantik, München 1925

35 Hırtenbrief des Bischots VO  - Regensburg, Johann Miıchael VO  - Saıler, seınen Diözesan-
Klerus über dıe gegenwärtige eıit und das Wırken des Priesters 1n ıhr, Regensburg 1832, 14

36 4‚ 266
3/ 4) 2635
38 4) 267

4, 268
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Staates un ıhre CISCILIC Dauerhaftigkeit abhängen, denn „JC schlechter dıe Regi:erung,
desto näher ıhre Zertrümmerung Eın Herrscher der NUr SC1NECIMN CISCNCN Wıllen als
(sesetz anerkennt OSt unweıigerlich 1NC Staatsumwälzung aus Daher 1ST dıe

c 4Bekehrung der Herrscher ZU Wohlseyn ıhrer Untertanen C1MN Thema, das Saıler
wıeder beschäftigt

Dıie Staatsaufgaben
Wenn 1U der Herrscher dem Gemeinwohl entsprechend andeln l MU

erst eiınmal das rechte Bewußfstsein davon haben, W as überhaupt SC1MNCII Verant-
wortungsbereich gehört. Denn nıcht erst „Handbuch der christlichen Moral“
spricht Sailer VO: den renzen der Macht, schon ı seiNer „Glückseligkeitslehre“

wıeder davor, den Staat für allzuständıg halten.” ber erst

„Handbuch“ findet sıch dann ı Kapitel ,,Moral des Staates“ C1iMn Katalog staatlıcher
Aufgabenbereiche Abgesehen VO  — den Fragen der Aufßenpolıtik und Verteidigung,
die anschließend gesondert behandelt werden sollen, gehören nach Saıiler den
Pflichten des Regenten und der egıerung Hiıntanhaltung öffentlicher Unsıittlich-
keıt und orge für das leibliche Wohl der Untertanen, „Achtung und Handhabung
der Heıilıgkeıit der Ehe“ ‚ Justizpflege, „relig1öse Erziehung der Staatsbürger“ und
Schutz der Kirche.“ Ähnlich bestimmt Saıiler diıe Staatsaufgaben auch ı Rede,
die Jun1ı 1815 anläfßlich der Geburt des Prinzen Otto, des Königs
VO: Griechenland hıelt Darın werden die Zuhörer aufgefordert für die Könıuge
beten damıt die Menschen ruhıg und gottgefällıg leben können Herr-
schaft die für Wohltfahrt, Ruhe und Gerechtigkeit

Be1 der Ausführung der Staatsaufgaben 1ST auf „durchgängige Gerechtigkeit
achten, die darın esteht da{fß eın Glied des Staates als Miıttel Zu Staatszweck SOIl-

dern jedes Glied zugleıch als Staatszweck betrachtet wiırd dies 1STt ein unverzicht-
bares Menschenrecht Hıer geht auch der Saıler der Gedanke STammt Aaus

dem Handbuch der christlichen Moral‘ noch mMIit der Aufklärung
Internationale Beziehungen

Den Staat Macht un:! Größe nıcht absolut setzen, diese Tendenz
auch Saılers Auffassung VO: den Beziehungen zwischen Staaten Als nach außen WI11-

kende Aufgaben des Staates werden Handbuch der christlichen Moral“ definiert
die Friedenssicherung durch Respektierung remder renzen und Rechte und
der Schutz der CISCHECI renzen un! Rechte ungerechten Angriff Im
Anschlufß daran entwickelt Saıler die herkömmlıche kirchliche Lehre VO gerechten
Krıeg und VO  - den Pflichten des Soldatenstandes.” Er jedoch VOT dem ı der
polıtıschen Welt besonders gemeinschädlichen bel der „Eroberungssucht“, die den
„ungeordneten Krıiegergeist“ enttesselt. Dieser xibtn auf sıttliıche Gebote, VeI-

269
26/

472 267
43 272 un! 306
WW 15 10 f

WW 15
WW 15
WW. XV. 16 f
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nachlässigt des Eroberns Länder wiıllen die Regierung der alten und macht
die Untertanen glauben, nıcht Gerechtigkeit und Miılde seılen die Grundlagen des
Staates, „sondern der egen in der Faust des Soldaten“: der Humanıtät Öördert

die Auffassung, der durch das Töten VO  - Mıiıtmenschen erkämpfte ıeg se1 das
höchste Verdienst.” Sajler verurteiılt also ganz eindeutig das, W as INnan heute als
Miılitarısmus bezeichnen wuürde. In der Eıinleitung einem VO  - ıhm übersetzten
und herausgegebenen Brief des heıligen Bernhard VO  - Clairvaux Könıg Lud-
WI1Ig VII VO Frankreich Sagl „Und wehe den Fürsten, deren Politik Krıeg, und

« 49deren lıebster Rath eın Kriegs-Rath 1St.
Nıcht uUumsOnst hat Saıler schon in der „Glückseligkeitslehre“ dem Kapıtel über

Staat und Regierung den VO  — Fenelon entlehnten Satz vorangestellt: „Alle Natıonen
der Erde sınd weıter nıchts, als verschiedene Famıilien, die ıne Republık ausmachen,

cund (sott eiınen gemeınsamen Vater haben.

Staat und Religion
Wenn bei Saıler somıt die Erledigung der inneren Staatsaufgaben W1e€e die Be-

zıehungen zwıschen Staaten auf christliche Maxımen gestellt werden sollen, Vel-
wundert nıcht, dafß sıch intens1ıv mıiıt der rage nach dem Verhältnis VO Staat
und Relıgion, den Beziehungen zwıschen Regierung und Kırche beschäftigt.Keıinestalls darf INan den Gedanken (Gott aus der Staatslehre ausschliefßen,
denn, Sagl Sailer ın seıner „Glückseligkeitslehre“, der Regent kann das Volk 1Ur
reich und glücklich machen, wenn selbst, die Untertanen und Gott wollen.”
ehr noch aber als des Staates wiıllen 1st eın Verhältnis VO  - Staat und
Religion der Menschen willen nöt1ig, des Regenten als Menschen wiıllen
davon spater WwW1e€e der Bürger wiıllen. Denn der Bürger als Mensch raucht einen
relıg1ösen Glauben.” „Diese Weısheıt, diese Güte, diese Festigkeıit des Sınnes, diese
lebendige Religion, die der Mensch bedarf, bedarf aber auch der Bürger, glück-ıch SCYH, denn der Bürger und der Mensch sınd Eıne Person, und der Staat als
solcher kann s1e ıhm nıcht « 55  geben“. uch kann dıe Regierung die Bösen L1UT hem-
INCN, Ss1e kann S1e nıcht guten Menschen machen. Dıie Regierungen sınd en
Miıttel nıcht sowohl ZAMT inneren Ruhe des Menschen, als Zur äußeren Stille den

« 54Menschen.
Dementsprechend 1st das „falsche Hochgefühl“ der Politiker verurteılen, dıe

sıch selbst tfür allzuständige Menschheıtsbeglücker halten und die Religion gering-achten.”
Unverkennbar 1St, welche geistige Strömung Sailer hıier, ın den Jahren

7, Stellung ezieht: Es geht darum, die radıkale Aufklärung, die alles eıl VO  3 auf-
48 D 304

W: 166
47 264 „Republik“ 1ST hier natürlich 1M Sınne VO ICS publıca, nıcht als staatsrecht-

lıcher Begriff verstehen.
51 4, 270
52 Nach Saıiler x1bt kein volles Menschsein ohne Religion (Vgl Johann Hotmeıer,

Der relıgıonspädagogische Ansatz 1n der Erzıehungslehre Johann Michael Saılers, 1N:
Schwaiger/Mai, Saıiler 305—322, hier 313

4, P
4, 273
5, 306
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geklärten Inhabern der Staatsgewalt erwartet und die Kırche ablehnt oder ZUFr Staats-
anstalt machen möchte, 1ın hre Schranken weılsen.

In „Über Erziehung für Erzieher“ 1st ıhm dıes ımmer noch eın Anlıegen, doch
nachdem 1794 be] seıiner Entlassung als Protessor in Dıllıngen eıgenen Leıibe
ungerechte Behandlung durch kirchliche Stellen hatte ertahren müssen,” sıeht 1U  -

ıne Getahr auch VO  - anderer Seıite: Abzulehnen 1st die „talsche Politik“ die den
Menschen 1Ur tür den zeıtliıchen Staat bılden ll und ıh nötıgt, alle Kunst, Wıssen-
schaft, Religion und Lebenstreude dem talsch verstandenen Staatszweck untferzu-

ordnen, aber auch die „talsche Hierarchik‘ die alles ” Dienstmägden des Zze1lt-
lıchen Kirchenzweckes“ machen will.? Religiöser Gewissenszwang 1st Saıiler ebenso
zuwıder wıe ıne staatlıch verordnete Aufklärung. Den sıch omnıpotent und allzu-
ständıg fühlenden Staat der Aufklärung vergleicht Sailer mıiıt eiınem Prokrustes-
bett  58 Dıie Kritik Sailers den zeitgenössıschen Retformen des Graten Montgelas
mıt ıhrem Staatsabsolutismus und Zentraliısmus wırd ‚WarTr nıcht konkreti-
sıert, 1Sst jedoch AaUus diesen Gedanken klar herauszuhören.

Wıe eindeutig Saıilers Stellungnahme eın Staatskirchentum auch 1st; INnan

würde ıhn völlig talsch verstehen, hıelte INnan ıhn für eınen Anhänger der TIrennung
VO  — Kırche und Staat; seın Ideal 1St eın harmoniısches Miteinander bei der „Er-

e 5'zıehung der Menschheit
Dıie etztere Tendenz trıtt schon 1mM 1805 1mM ruck erschienenen ® Leitfaden

Sailers Landshuter Religionsvorlesungen stärker hervor, WE heißt, die Polıitik
könne „weder mMIit einem eisernen Zaume noch mıiıt dem mildern Leitbande“ die
Völker führen, WE die Religion nıcht gäbe.”

(3anz klar wiırd Sailers Abrücken VO seiınem ursprünglıchen Mifßtrauen den
Staat als moralische und erzieherische nstanz 1ın seınem „Handbuch der christlichen
Moral“. Der öchste Staatszweck 1Sst CS, „dıe Menschheit 1ın ıhre ursprünglıche
Würde zurückzuführen“ und diese besteht eben darın, eın ungetrübtes Verhältnis
(sott haben.“ Die Staatsraäson 1St Religion und Gerechtigkeit gebunden.“ Die
postulierte „Imperı11 et Sacerdoti1 Concordıia“ definiert Sailer auf zweiıerle1 Weıse, als

Zu dem Vorgang vgl Georg Schwaiger, Saıilers trühe Lehrtätigkeıt 1n Ingolstadt und
Landshut, 1n: Schwaiger/Maı, Saıiler 51—96, hier SOWI1e Layer, Die innerkirchliche
Entwicklung. Katholische und evangelısche Kırche VO der Gegenreformation bıs ZU!r Auf-
klärung, 11 Handbuch der Bayerischen Geschichte, hg Max Spindler, Bd  “ Franken,
Schwaben, Oberpfalz ıs zu Ausgang des 18. Jahrhunderts, 2. Teilband, München VL
59—1 hier 1064, und Andreas Kraus, Wissenschaftliches Leben (1550-1 800), in: ebda.
8—1 163, hıer 1156

148
58’
»59 Funk, Romantık 170
60 chiel, Sailer 2, 652
61 8, 466
62 1 ‚ 38 Aus eben diesem Grunde 1sSt für Saıler Gotteslästerung eın Staatsverbrechen,

sotern mMan nıcht vorzıehe, s1e als nıcht zurechnungsfähıigen Wahnsınn nzusehen. Dafiß die
Würde der Menschheit darın besteht, eın ungetrübtes Verhältnis ‚Ott haben, entspricht
der Konzeption, die Sailer VO  - der Moral der der Tugend 1mM „Handbuch der christlichen
Moral“ entwirtt: Moral 1sSt Gottesähnlichkeitslehre, Tugend das Nachbilden des Göttlichen
(Vgl Barbara Wachinger, Dıie Moraltheologie Johann Michael Saılers, In: Schwaiger/Maı, Sajler
25/7-276, hıer 265)
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„negatıve Eıntracht“, dıe in der Achtung der beiderseitigen Wıirksamkeitsbereiche
besteht, und als „hosıtıve Eıntracht“, die sıch zeıgt 1m Zusammenwirken für den
gemeınsamen Zweck, diıe Menschheiıit iıhrer Würde näherzuführen. Dazu gehört
auch, dafß der Staat und seıne Beamten den Dıiıenern der Kırche mıt gebührender
Achtung begegnen.“”

Da{iß Saıler gerade ın Hınsıcht auf das Verhältnis VO  3 Kırche und Staat große
Hoffnungen auf Ludwig SETZTE, zeıgt die Wıdmung den Könıig, die seiınem
1826 erschienenen ® Buch „Der christliche Monat“ voranstellte. Er drückt darın
seıne Erwartung AaUuUs, Ludwig werde die Religion tördern und s1e INM)! miıt der
Gerechtigkeıit als festeste Stütze seınes Thrones betrachten.® Da{fß der on1ıg hierin
seınen Lehrmeister nıcht enttäuschen sollte, 1Sst ekannt.

Dıie Herrschertugenden
Wıe schon erwähnt, glaubt Saıler, dafß für den Menschen 1mM Regenten wichtig

sel, 1m Glauben verankert se1in. Aus dem Gottesgnadentum ergıbt sıch jedoch
darüber hinaus, dafß für ıhn besonders wichtig ISt, denn der Fürst 1St der »”
Repräsentant der Miılde und Weiısheit Gottes“.” Dıie Krone soll mıt Barmherzig-keit tragen.“”

Zunächst raucht der Herrscher die Religion, selbst glücklich se1ın kön-
NnNeCnN, W as ın der „Glückseligkeitslehre“ Ja Sailers Hauptanliegen 1St. Die „gute (3e-
sınnung“, dıe der Herrscher Ww1e jeder Mensch sıch wünscht, das heißt „Ruhe des
Herzens“, „dauerhafte Heıiterkeit des Geistes“ und eın Gewiıissen vermitteln
nıcht eın starkes Heer, ıne blühende Wırtschaft und ıne volle Staatskasse, sondern
alleın die Religion. Für den sterblichen Menschen verlieren zuletzt alle Armeen, alle
Gesetzbücher und aller Reichtum ıhren Wert. „Nur lebendiger Glaube (JoOtt und
Unsterblichkeit INa da troösten, alles Sterbliche stirbt, oder wenıgstens tür den
Sterbenden seınen Werth verloren hat.

ber nıcht 1Ur das Glück des Herrschers selbst, sondern auch das seiner Unter-
1St VO  — seiner relıg1ösen Eınstellung abhängıg. Da auf Erden nıemandem

verantwortlich 1ISt, kann 1Ur dıe Religion ıh 1M aum halten. „Er kann Vater seiıner
Untertanen SCYN aber auch Tyrann.“ Der Fürst mu{fß anerkennen, da{ß Unter-
Can, „Knecht“ (sottes st, OnN: wehe den Untertanen, aber auch wehe dem Für-
sten1/

Was iın der „Glückseligkeitslehre“ 1Ur als allgemeine Forderung aufgestellt und
begründet Wal, tührt Saıler ın „Über Erziehung für Erzieher“ 807 näher aus Der
Mensch 1mM Regenten MU:

.} die Religion kennen 1n ıhrer Lauterkeit:;
die Religion ın sıch selber gründen nach ıhrer Heiligkeit;

a /11I1 die Religion ın seiınem Leben darstellen nach iıhrer Liebenswürdigkeit.
I9 105

Schiel, Saıler 2) 659
66 3 9 Wiıdmung.67 4) 269
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Da das Christentum dem Menschen „als Lehre die höchste Lauterkeıt, als ınnNeres
Leben die höchste Heılıgkeıt, als äußeres Leben die öchste Liebenswürdigkeıt“ VCOCI -

heißit, 1st auch dem Regenten gönnen.”” Nochmals wiırd also begründet, wWwWAarum
eın Fuürst schon 1mM eıgenen Interesse relig1ös seın sollte

ber nıcht 1Ur der Mensch 1mM Regenten, auch der Regent als solcher sollte eın
guter Christ se1n, damıt seiınem Volk als Vorbild dient und das Volk, das 1n der
Frömmigkeıt des Fürsten die Bürgschaft seınes Glücks sıeht, ıh: liebt.”*

Sailer geht dann daran, beschreiben, welchen Anforderungen eın Herrscher 1mM
einzelnen enugen mufß, das Ideal eiınes guten und christlichen Fürsten ertül-
len. Entsprechend seıiner Tendenz, auch 1mM Regenten zuerst den Menschen
sehen, fängt Sailer beim Privatleben Unter Berufung auf Konfuzius vergleicht
Saıiler den Herrscher, se1ın Haus und seın Reich mit drei Kreısen, VO denen jeweıls
die Ordnung des ınneren auf den zußeren ausstrahlt. Im (semüt des Fuürsten MU:
Ordnung herrschen, damiıiıt Ordnung herrsche iın seiınem Haus, und wenn 1mM Hause
Ordnung herrscht, WE der Fürst seıiner Frau eın Lreuer Gatte, seınen Kındern eın

Vater, seınen 1enern eın edier Herr ist, dann 1St „eıne reiche Quelle der
Unordnung 1m Staatsleben « /5  verstopft“. Zu hüten hat der Regent sıch VOT den
Schmeıchlern, den lınden FEıterern damıt meılnt Saıiler trömmlerische Reaktionäre,
dıe jede Veränderung ablehnen den liınden Neuerern womlıt VOT allem dıe radı-
kalen Aufklärer gemeınt sınd und den geheimen Denunzianten.”® Eın Fürst, der
sıch ganz VO  - seınen Beratern leıten läßt, handelt ebenso falsch Ww1e eıner, der alles
selbst tun ll S 1st unmöglıch und übersteigt dıe Kräfte des Fürsten, 1ın die

e /:  \unendlichen Detaıils der Landes-Verwaltung einzugehen.
Eınen Tugendkatalog 1mM tradıtionellen Sınne der Fürstenspiegel tindet INnan

ehesten 1mM „Handbuch der christlichen Moral“, auch hier entsprechend dem praktı-
schen 1nnn Sailers verbunden mıiıt Ratschlägen für die konkrete Regierungstätigkeıit.
Zunächst 1st der Herrscher das Prinzıp der Gerechtigkeıit gebunden; den Spiel-
Aul aber, den die Gerechtigkeit freiläßt, soll mıiıt (CJüte ausfüllen.”® Dıiese otten-

c /' wobeibart sıch ın „Grofßmuth, die sıch tür die Wohltahrt des Ganzen opfert,
Sailer des heroıisch klingenden Wortlauts VOT allem eın Opfer herrscher-
lıcher Prachtentfaltung denkt, sodann 1ın Eıinfachheit, Miıtleid, Menschlichkeit ohne
Herablassung, Teilnahme ewıgen eıl der Bürger, Förderung der Künste und
Wıssenschaften un:! ın der Gnade, die ıne verdiente Strate mildert.” Spezıell wird
dem Regenten noch geraten, sıch be1 den Ausgaben nach den Einnahmen richten

und nıcht umgekehrt ıne Pressezensur einzurichten, diese freilich NUur dem
„weısesten, edelsten, reinsten Menschen“ übertragen, dafß als „Censor morum“
wirken könne, und den Zeıtgeist weder gewaltsam rechen wollen, noch ıhm

73 S, 137
S, 136 In der „Christlıchen Fürbitte tür unsern Regenten” 1ın Saıilers „Vollständigem

Lese- und Gebetbuch für katholische Christen“ sollen die Untertanen arum beten, da{fß der
Herrscher eın „Vollkommener Jünger Jesu risti“ sel, damit allen 1mM Staate eın Beispiel
gebe . 53) Vgl damıt uch Saıilers kritische Außerung des Fernbleibens König
Ludwigs VO der Fronleichnamsprozession (oben, Anm. 17)

137 .
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f 214 {
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blındlings folgen.“” Als weıtere grundlegende Herrschertugend neben Gerechtig-
keit und Güte nın Saıler die Weısheıt, ohne dies 1mM „Handbuch der christlichen
Moral“ näher auszuführen.““

ber Weisheit als Fürstentugend hat sıch Saıler ın wWwel Reden geäußert, die
Semesteranfang 1803 ın Anwesenheıt des damalıgen Kurprinzen Ludwig 1ın Lands-
hut gehalten hat Sıe sınd betitelt: „Bıtte Weisheit!“ und „Rınge nach Weisheit!“.
Zu Begınn der ersten Rede spricht Saıler den Prinzen direkt und bezeichnet als
seıne Aufgabe, mıiıt Weiısheıit herrschen.”® Der chrıitt dazu 1St das Gebet
Weisheit,”“ und die Bıtte Weiısheıt 1st Zzuerst Bıtte gründliche Erkenntnis der
wichtigsten Wahrheit“, durch Gott VO  — der Trägheıt, der Gleichgültigkeit, dem
Eigendünkel, der Finsternis des bösen Wıllens, dem Aberglauben und dem Un-
lauben und VO allen Täuschungen erlöst werden.” Dıie Befreiung VO all diesen

Übeln schafft Raum für das Wıssen, aber dieses allein 1st noch nıcht Weiısheıit. Um
S1€e erwerben, 1St nöt1g, da{fß zu Wıssen der Wılle, ZuUur Wıssenschaftt die Tugend
komme. Daraus erg1ıbt sıch die zweıte Aufforderung: »  ınge nach Weisheit!“® Dies
auszuführen, sıch Sailer jedoch zunächst auf; geht dessen direkt über
ZUuUr Beschreibung der Wırkungen der Weiısheıt. Wo s1e herrscht, sınd eıd und
Hofttahrt verbannt, da herrscht die „himmlische Liebe“ mıiıt Gerechtigkeit, Friede
und Freude; die Weisheit Ist, 1st die Leidenschaft tern und regıiert die Vernunft.”
Das, W as Saıiler als Kennzeıichen und Ergebnıis Herrschaft beschrieben hat,
erscheint also 1U  - als Folge der Weiısheit des Herrschers, denn INnan dart ohl anneh-
INCIL, da{fß Friede und Freude als rhetorische Umschreibungen des GemeLhnnwohls
gemeınt sınd. war spricht Saıler auch VO  — der Vernunft, der iıdealen Geıisteshaltung
ach Ansıcht der Aufklärung, doch äfßt dıe Kontrastierung mıiıt der Leidenschaft
mehr dıe Stoa denn die Aufklärung als geistige Wurzel dieses Abschnitts
denken, und zudem 1st die Vernuntftt der Weisheit untergeordnet. Dıie Weisheit
aber sıeht Saıiler als relıg1ıösen Wert, denn da alle menschlichen Kräfte unzureichend
selen Zur Vereinigung der Erkenntnis mıt der Tugend, empfiehlt der Redner dem
riınzen und allen seiınen Zuhörern das Gebet zZzu Heılıgen Geıist: s1e sollen bıtten

das „Einesseyn“ der Tugend mıiıt der Religi0n, die der Tugend erst dıie nötıge
Kraft xibt.” Wer also Weısheit bittet, der bıttet darum, dafß seın persönlıcher
Glaube mıt dem „allbleibenden Geıiste Christi“ übereinstimmt, denn Erkenntnis
Christi 1st „beste Wissenschaft“, „reıinste Tugend“, „wahre Religion“ und „höchste
Weisheit“.” Damlıt schließt sıch der Kreıs und die Weiısheit trıtt als Herrscher-
tugend ın innıgste Beziehung Zzu Glauben, der Grundlage jedes rechten Herrscher-
tums

uch ın der zweıten, kürzeren und inhaltlıch wenıger gedrängten Rede geschieht
diese Rückbindung den Glauben: Das Rıngen nach Weisheit ertordert den FEın-

81 1 ‚ 23
I Eın Ühnlicher Tugendkatalog begegnet 1n dem 1ın Anm. erwähnten Gebet:;

neben Gerechtigkeıit, Miılde und Weısheit wiırd dort och der Mut ZENANNL 25, 54)83 3 ’ 3728
3 ‚ 372%
3 9 3729
30, 330
3 ’ 331
3 ’ 3372
3 , 333
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satz aller Kräfte. Um diese verfügbar machen, mu{(ß INa  - TSLT die Torheıt besiegen,
sıch dann sammeln 1n der ruhigen Seelenlage, dıe eın reines Gewissen verleiht.”

Mıt der Weisheit beschäftigt sıch auch das Privatkollegium, das aıler, vermutlich
1n Anlehnung das Priyatıssımum für Kurprinz Ludwig AUS dem Jahre 1803, 1m
Jahre 1818 eiınem ausgewählten Kreıs me1lst adelıger Studenten” vorgetragen hat:
„Weisheıitslehre ın Maxımen für Junge Männer VO Stand und Rang Dieses
Kollegium 1st uns VO Heıinrich VO  - Andlaw, dem spateren badıschen katholischen
Politiker leider 11UT unvollständıg überliefert.”“ Inwıieweıt miıt dem Ja eLwAas
anders betitelten Privatıssımum tür Ludwig ıdentisch Ist, äfßt sıch natürlıch nıcht
mehr teststellen. Es War angelegt, da{fß 1ın einem Stufenautfbau den Hörern die
Maxımen der Weisheit für den Menschen, den Chrıiısten, den Staatsbürger und den
Mann VO Stand und Rang nahegebracht werden sollten.”

Dıie beiıden letzteren, ın unNnserem Zusammenhang interessanteren Teıle ftehlen le1-
der. So se1 hier 11UT darauf verwıesen, da{fß Saıiler offensichtlich ganz konsequent

seıner Auffassung testhält, auch hochrangige Persönlichkeiten müßten Zzuerst
Menschen und Christen se1n, WEn s1e ıhre Aufgabe ın der Welt ertüllen wollten.
Aufßfßerdem tällt auf, da{fß auch ın der „Weıisheitslehre“ dıe Weısheıt ın engster Ver-
bıindung MI1t dem Glauben gesehen wiırd, weıl Gott „dıe höchste Wahrheit für dıe
Vernunft des Menschen, das höchste Gut für den Wıllen und das Gemüth des
Menschen“ 1Sst.

In seinen Briefen den Kronprinzen und spateren Könıg mahnt Saijler ımmer
wıeder ZUr Selbstbeherrschung, während OnN: diese Tugend ın seiınen Werken keine
prominente Rolle spielt. In seınem eingangs erwähnten Briet VO 12. Juli 805
schreıbt dem Jungen Prinzen, eın Fürst musse orofß seın ın Weıtblick, Selbst-
beherrschung und Weıiısheıit sSOWwl1e Gottvertrauen.” In einem Brieft den Könıg VO

21. August 1826 obt Saıiler seınen ehemalıgen Schüler SCH seıner rastlosen Be-
mühungen Gerechtigkeıit, Religiosität und das Gemeıinwohl, zugleich aber
schreibt mıt warnendem Unterton, Ludwig rauche Weiısheıit und Selbstbeherr-
schung, „die das Herz des Könıigs für den FEinflufß des göttlichen Lichtes öffnet und
offen häalt“, wenn die hohen Erwartungen ın Erfüllung gehen und weder durch das
polıtische noch durch das Privatleben getrübt werden sollen.” An welche (Ge-
fährdungen Sailer denkt, die Ludwig durch Selbstbeherrschung meıstern soll, offen-
bart eın Briet Oettls Sailer VO August 1826 Darın schreibt der Religions-
lehrer der königlichen rınzen seiınem Lehrer, Gsöonner und Bischof, werde miıt-
teilen, W alll die Gelegenheıt günstıg sel, den Köniıg SCH seiner Beziehung Zur
Marchesa Florenzi mahnen.” Da Sailer sıch, auch un: gerade ın Angelegen-

90 3 ’ 3735 t$
Teilnehmerliste beı Saıler, Weisheitslehre VII
Über Andlaw als Saılerschüler vgl Gıisbert Kranz, Johann Michael Sailer (1751—-1832).

eın Wırken 1ın der Zeıtenwende, Regensburg 1982, 23
93 Saıler, Weisheitslehre 41
94 Saıler, Weisheitslehre
95 Saıiler Ludwig, Landshut, Julı 1805 (Schiel, Saıiler A 309

Sailer Ludwig, Regensburg, 21 August 1826 (Schiel, Saıler B 504
Oett] Saıler, Aschaffenburg, August 1826 Appel, Saıler, Nr. 16, 378 {+$. Als Qettl! den

Briet absandte, hatte Saıler bereıts selbst die Inıtiatiıve ergriffen un den Könıg in dem vorher
erwähnten Briet gemahnt. Zur Florenzi-Attäre vgl Egon Cäsar Conte Cortıi, Ludwig VO

Bayern. Eın Rıngen Freıiheıt, Schönheit un: Liebe, München '‘1937, 411 und Angela
Zuccont,; Lodovico iınamorato. Viaggı ın Italia dı Lodovico dı Bavıera, Maıland-Rom 1944,
1 13-—-20/7.
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heıten des könıglıchen Privatlebens, nıcht scheute, gegenüber Ludwig eın offenes
Wort führen, wurde bereıts dargelegt. Daifß Saıjler dabei mehr geht als
darum, iın einer dem Seelsorger ANSCIMLCSSCHECH Weıse das sechste und eunte Gebot
einzuschärfen, zeıgt der Zusatz „denn auch das Privatleben des Fürsten 1st oder wiırd
eın öffentliches“;: dies dart nıcht ın dem Sınne verstanden werden, der König musse
eın außerlich auf seıne Reputatıon edacht se1n, geht vielmehr dıe grofßen
Erwartungen ZU „Wohle des Vaterlandes“;, die edroht sınd, WE der Regent als
Mensch versagt.”

Neben dem Glauben als wichtigster Herrschertugend 1st dies der Hauptinhalt des
Sailerschen Regentenideals: Der Fürst MU: uerst den Anforderungen genugen, die

den Menschen und Christen gestellt werden, damıt den Pflichten seınes hohen
Amtes nachkommen kann.

ber Regentenbildung
Unter dieser Maxıme steht auch Sailers Auffassung VO der rechten Ausbildung

eınes Thronfolgers. Er nn S1e die „schwerste und wichtigste aller Menschen-
Ckbıldungen „Wenn die Erziehung des Regenten gedeihen sollte, müfiste ın dem

Regenten der Mensch, und 1n dem Menschen der Regent ausgebildet werden. Denn
ıne und dieselbe Person 1sSt Mensch und soll Menschen regıeren; selbst Mensch SEYN
und Menschen menschlich regıeren, 1st seıneI Bestimmung.“

Daher MU: der Mensch 1mM Regenten CrZOCH werden Selbsterkenntnıis,
Selbstbeherrschung und Selbstanmahnung, ” W as Saıiler iın der „Weısheıtslehre“ VO
1818 ın diıe Satze taßt: „Erkenne dich selbst; Regıere dich selbst; Treibe dich selbst

vorwärts.“ 102 egen diese dreı Maxımen verstößt der Fürstensohn besonders
leicht, weıl s1e bei ıhm besonders gefährdet sınd: dıe Selbsterkenntnis durch die
Schmeichele1n seıner Umgebung, die Selbstbeherrschung durch die Vielzahl der Ver-
lockungen und ıhre relatıv eichte Befriedigun5 die Selbstdisziplın durch die Zer-
streuungen und Vergnügungen des Hoflebens.‘

Was der künftige Regent lernen mufß, 1st VOT allem Menschenkenntnis, Achtung
der Menschenwürde und eın dementsprechender Umgang mıt den Mıtmenschen;

entspricht dıe Tugend der Klugheit, dem zweıten die Gerechtigkeit, letzte-
8 d die Menschlichkeit. Liese dreı Tugenden aber MU: der Thronerbe ausbilden,

den richtigen Kreıs VO  - Beratern sıch versammeln können, die ıhm spater
be1 der Regierungstätigkeit ZUr Seıite stehen; denn 1st der Herrscher nıcht klug,
durchschaut schlechte Berater nıcht, 1St nıcht gerecht, wırd auch das Ver-
dienst nıcht belohnen und das Verbrechen nıcht bestrafen, 1st nıcht menschlıch,
findet keine guten erater. !“ Der guLe Fürstensohn aber wiırd schon während der
Kronprinzenzeıt bestrebt se1n, die vortrefflichsten Männer se1ınes Landes kennen-
zulernen, und die weısesten, edelsten und rechtschaftensten sıch versammeln,

Sajler Ludwig, Regensburg, 21 August 1826 Schiel, Sajler 2! 504
Y 133

100 E 133
101 7, 133
102 Saıler, Weisheitslehre Dort uch die lateinısche Fassung: „Nosce 1ıpsum, ICHC

1pSsum, admone, incıta ıpsum.“103 7, 133
104 f 135
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S1e spater ZUur Beratung be] Erlafß und Ausführung der Gesetze heranzuziehen.!
Er selbst aber soll Kenntnıissen seıne Zeıtgenossen, Reinheit des Wıllens seiıne
Altersgenossen und Gerechtigkeitsliebe seine Untergebenen übertreffen.'“

Das Erziıehungsprogramm für die Vorbereitung des Kronprinzen auf die Ihron-
folge stellt Saıiler sıch 1n drei Teılen VO  — Zuerst MU!:! die Aufgabe des prıvaten un!
öffentlichen Fürstenlebens gelst1g ertafßt werden; dann geht die praktischeEinübung dieses Fürstenlebens:; erganzt werden soll dies durch Studien in (Je-
schichte und Geographie des Landes und in Philosophie. ‘”

Abschließende Überlegungen
Es konnte gezeıigt werden, dafß Johann Michael Sailer sıch ımmer wıeder mıiıt

Fragen des Staates auseinandergesetzt hat. Der Ausgangspunkt dazu lag jedochjeweıls außerhalb des Feldes der Staatstheorie: In der „Glückseligkeitslehre“ eLtwa
fragt Saıiler nach den Bedingungen menschliıchen Glücks und gelangt dazu,
untersuchen, W AasSs un! Ww1e der Staat dazu beitragen kann; ın „Uber Erzıehung tür
Erzieher“ hat VOIL, eın Handbuch für Pädagogen schreiben und stöfßt dabei auf
das Problem der Prinzenerziehung und über dieses auf die rage des Herrscherideals
und der Staatslehre. Entsprechend seiınem praktıschen 1nnn hat Saıler die aufgetauch-
ten Fragen ımmer DUr sSOWweıt beantwortet, Wwıe S1e ıhm 1ın ırgendeiner Beziehungseinem ursprünglichen Anlıegen stehen schienen; ıne Staatstheorie aAaus eiınem
Guß hat nıe entworten.

Abgesehen VO:  - dem VO ıhm auch OnNn: hochgeschätzten Fenelon '“ und VO
Kontuzius, den ohl durch dıe Vermittlung VO  - Chinamissionaren der Ge-
sellschaft Jesu kennengelernt haben dürfte, hat Saıler die Quellen seıiner Staatstheorie
nıcht angegeben. So kann 1U  — versucht werden, möglıche Vorbilder Aaus Sailers
Ausbildungsgang 1M Münchener Jesuitengymnasıum, 1mM Novızıat dieses Ordens
Landsberg und der Universıität Ingolstadt erschließen. Den 1m Zusammenhangmıt dem Sailerschen Gemeinwohlgedanken schon erwähnten Cicero dürfte ohl
schon der Junge Gymnasıast kennengelernt haben; dies ergıbt sıch aus dem
Stellenwert, den die klassischen lateinıschen Autoren 1M Bildungssystem der
Jesuiten einnahmen.‘”

Was Saıilers Anschauungen 1M Hınblick auf dıe Entstehung und das Wesen des
Staates betrifft, 1St, besonders 1mM Hınblick auf se1ın Frühwerk, die „Glück-
seligkeitslehre“, kaum anzunehmen, da{fß s1ie das Produkt völlig eigenständıger ber-
legung sınd. Insbesondere die Verquickung der Lehre VO Herrschaftsvertrag miıt
dem Gottesgnadentum erscheint kompliziert, als dafß Saıler, der sıch NUr ganznebenbe;j mıiıt Staatslehre beschäftigt, S1e selbst entwickelt haben könnte. Er wırd
sıch das gehalten haben, W ds$s 1ın staatstheoretischen Vorlesungen während des
Studiums gehört oder iın Standardwerken darüber gelesen hatte. In Ingolstadtlehrte der Zeıt, als Saıler dort Student war, ” Johann Nepomuk Mederer 5]

105 7) 137 $
106 7! 139
107 7, 137
108 Vgl Saılers „dem Beispiele des grofßen Fenelon nachfolgend“ (zıtıert beı Schiel, Saıler 2’

6082 Vgl uch Schwaiger, Der Junge Saıiler
110 Zu Sailers Studentenzeıit vgl Schwaiger, Der Junge Saıler 45
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(1734—-1808) auf dem Lehrstuhl für Geschichte, dessen Vorlesungen auch die Staats-
theorıe einschlossen; Mederer WAar Schüler VO  - Prof. Heinrich Schütz 5] 4-—
1768\ der diesen Lehrstuhl wıederum VOoO SC1NCIMN Ordensbruder gnaz Schwarz
(1690-1763) übernommen hatte 112 Desse „Institutiones u publıcı unıversalıs,

113 SIC dürftenNaturae eit gentum wirkten nach SC1NCIN Tode noch CIN1SC eıt tort
noch Zeıten Sailers VO  - den Jesuıten der Uniuiversıitäat Ingolstadt benutzt WOI-

den SC11I1
Schwarz bezeichnet den Staat als 11NCc menschliche Schöpfung Ansehung der

menschlichen Tätigkeit bei der Eınung Ansehung der gottgeschaffenen Oz14-
len Natur und der Tatsache, da{fß die Eınung durch naturrechtlich bindende Vertrage
zustande kommt, SC1 Gott als Schöpfer des Staates bezeichnen 114 Saıiler sıeht die
Grundlage der Gemeinwohlregel dıe die FExıstenz des Staates und der Staatsgewalt
ertorderlıch macht der Natur selbst dafs hınter dieser (GJott als Schöpfer steht, 1ST
be1 Saıiler selbstverständlich Nun spricht f eilich Saıiler nıcht VO Staat als solchem,
sondern VO Herrscher, und diesem billıg Z Gewalt VO  3 CGott haben
Dies trıfft sıch damit dafß Schwarz lehrt Staatsgewalt SLaAaMMEeE als für den Staat
wesensnotwendig VO (sott wWenn 1Ne Gı UDDC VO  - Menschen Staat gründe,
richteten S1C nach göttlicher Anordnung 1DSO auch 1NeC Staatsgewalt C111 Somıt 1ST
der Ursprung der Herrschattsrechte Gott iıhre konkrete Ausprägung aber unterliegt
ach Schwarz der Regelung durch Vertrag 115 Allerdings rückt letzteres stark
den Vordergrund und verwirtft WeNnn auch nıcht ganz eindeutig, das Gottesgnaden-
u 116 Sailer dagegen bejaht ganz klar Dıies 1ST jedoch keıin logischer Bruch mit
der Gesamtkonzeption schon andere Staatstheoretiker, die auf derselben Basıs
stehen WIC Schwarz, haben das getan, eLtwa Bayern dam Contzen
Wemgstens andeutungsweı1se, WEenNnn lehrt,; W as die Untertanen VO Fürsten
erwarteten, das komme zugleıich VO Gott und 1Ur Gott gegenüber sC1 der Fürst
verantworrtlich. 117 Letzteres 1IST auch die Meınung Sailers. Dagegen spielt be1 dem
Schöptfer dieser staatsrechtlichen Tradıition der Jesuiten, dem Spanıer Francısco
Suarez > das Gottesgnadentum keine Rolle; diıe Übertragung der Staats-
gewalt auf den Herrscher geschieht durch freiwilligen Akt des sıch INMMECIN-

schließenden Staatsvolkes, der auch unterlassen werden könnte, auch wWenn der
118Ursprung der Staatsgewalt Naturrecht und damıt (JoOtt lıegt

111 Zu Mederer und Schütz vgl Ludwig Hammermayer, Dıie Aufklärung Wissenschaft
und Gesellschaft, 111: Handbuch der Bayerischen Geschichte Das alte Bayern. Der err1to-
rialstaat VO Ausgang des ]a.£n;l}un:iertg bis Zu Ausgang des Jahrhunderts, begr. Max

Sp}igd}fr, hg. Andreas Kraus, München “1988, 5-1 hier 1168
112 Zu Schwarz vgl Andreas Kraus, Bayerische Wissenschaft ı der Barockzeıt, 11N: Hand-

buch der bayerischen Geschichte 27 877-919, hıer 899 u. 917 f£.
113 Vgl Harald Dickerhoft, Land, Reich, Kırche ı hiıstorischen Lehrbetrieb der Uni-

Ingolstadt, Berlın 1971 (Ludovıico Maxiımıilianea. Universıutät Ingolstadt-Landshut-
München, Forschungen 182

114 Dickerhof, Lehrbetrieb 143
115 Dickerhof, Lehrbetrieb 143
116 Dickerhoft Lehrbetrie 143 (auch Anm 57)
117 Seıils Ontzen Mıt Beispielen AaUus der Bıbel begründet Ontzen außerdem, Ott habe

manche Staatsgewalten uch direkt übertragen, das heißt, selbst Könıge EINSESETIZT (Seıls,
Ontzen 55)

118 Vgl ose Soder, Francısco Suarez und das Völkerrecht Grundgedanken Staat, Recht
und internationalen Beziehungen, Frankturt 1973 {$ Der Gedanke, die beiden Haupt-
370



Das Gottesgnadentum hat Saıler nach dem Vorbild Fenelons ın das auf Suarez
zurückgehende 5System eingebaut. Fenelon sieht den Anfang des Staates WAar auch
ın der Natur des Menschen begründet, verwirklıcht jedoch nıcht ın einem Vertrag,
sondern ın einem gesetzgeberischen Akt eınes Staatsgründers; die Nachfolger dieses
ersten Gesetzgebers sınd Herrscher VO CGottes Gnaden.!!” Sailer bleibt mıiıt seiıner
Staatslehre hıer der Oberfläche, trıtft keine klare Entscheidung zwischen
Suarez (und Schwarz) oder Fenelon, zwıischen Herrschaftsvertrag und (sottes-
gnadentum, W as die besondere Auffassung VO Herrschaftsvertrag 1n der Jesultı1-
schen Tradıtion ıhm treilich erleichtert. uch WE Saıiler schließlich 1817 VO eıner
Konstitution als staatsbegründendem und -erhaltendem Akt spricht, äflßt offen,
ob sıch diese Konstitution als eiınen Vertrag zwischen Herrscher un:! olk oder
als einseıtigen Gnadenakt vorstellt. Dıiese Alternative, dıe nıchts anderes Ist, als dıe
Wendung der philosophischen Diskussion Herrschaftsvertrag und (sottes-
ynadentum 1Ns Juristische, spielt 1ın der zeıtgenössıschen Diskussion den Konsti-
tutionalısmus ıne herausragende Rolle, Saıler aber hält sıch hıer mıiıt seiner Meınungohl bewußt zurück.

Zu Fenelon xibt ın Saıilers Staatsauffassung noch weıtere Berührungspunkte.
Der Franzose sieht ‚War 1mM Herrscher den Nachfolger des ersten Gesetzgebers, bın-
det ıhn selbst aber die einmal erlassenen esetze.!“* Sailer stımmt damıiıt übereın.
uch das Bıld VO König als dem Vater un:! die Forderung, die Untertanen glück-ıch machen, die beide 1in Saıilers „Glückseligkeitslehre“ enthalten sınd, SsStammen
VO Fenelon. 121

Abgesehen VO diesen Überlegungen hinsıchtlich möglıcher Vorbilder darf INa  -

jedoch nıcht VErLrSCSSCH, dafß Sailer sıch intens1ıv mıit dem wechselnden elt-
gelst auseinandergesetzt hat Daraus resultiert, da{fß seıne Staatslehre einer Entwick-
lung unterliegt. Dabei hat sıch keineswegs eintach der jeweıls aktuellen Geilstes-
stromung angepadfst; 1ın seiınen trühen Werken begegnet ‚War viel autklärerisches
Vokabular, aber dem Inhalt nach distanziert sıch Saıler mehr VO  3 der Aufklärung als

ıhr nachfolgt, VOT allem W as das Verhältnis VO Kırche und Staat betrifft Späterwırken die trühkonstitutionelle und die romantısch-organistische Staatstheorie auf
Saıiler 1n. uch die tatsächliche polıtısche Lage 1ın Bayern scheint sıch ausgewirkthaben; da{fß ausgerechnet 817 der Begriff der Konstitution erstmals verwendet wırd,
1St ohl kein Zutall.

ber wichtiger als alle Verfassungsfragen sınd Saıler Persönlichkeit und Aus-
bıldung der Herrschenden. Seine persönlichen Einwirkungsversuche auf Ludwigbeziehen sıch alle autf Fragen der Eıgenschaften eınes Regenten und des
Lebenswandels, WEEINN INanl einmal davon absıeht, da{fß Saıiler Ludwig in seinem

ansıchten ber die Herkuntft der Staatsgewalt aus Ott oder AaUuUs dem 'olk mıteiınander
vereinbaren, wurde treilich VO Suarez 1Ur in eın 5System gebracht, der Gedanke als solcher 1st
alter, schon TAasSsmus VO Rotterdam, Wılhelm VO Ockham („Imperium deo PCrhomines“) un! Thomas VO Aquın vertreten ıhn. Vgl azu Eberhard VO Koerber, Die
Staatstheorie des Erasmus VO Rotterdam, Berlin 1967 (Schriften ZU!T Verfassungsgeschichte 4 ’
66 (auch Anm. /1 un|! 72)119 Eva Mohr, Fenelon und der Staat, Bern-Frankfurt 1971 (Europäische Hochschul-
schritften. Reihe Geschichte und iıhre Hıltswissenschaften Vgl auch Mohr, Fenelon

Dıie Könıgsmacht Wll'd nach Fenelon VO ‚Ott verliehen, Ss1e ZU Wohle des Volkes
gebrauchen.120 Mohr, Fenelon

121 Mohrr, Fenelon
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Glauben das Gottesgnadentum, der jedoch schon VO seiınem Erzieher Joseph
Anton Sambuga in dem Jungen rınzen grundgelegt worden war, ““ bestärkt hat.

uch Sailers Fürstenideal scheint VO  3 Fenelon beeinflußt, etwa WE die
Forderung aufstellt, der Fürst musse seiınem 'olk beispielgebend se1n, oder die,
musse Geschichte und Geographie seınes Landes kennen und sıch mıiıt guten Be-
ratern umgeben.'“ Dıie Vorbildtunktion des Fürsten SOWIl1e den Satz, das Privatleben
des Herrschers werde Teil des öffentlichen Fürstenlebens, der sıchu auch be1
Saıiler findet, lehrte treıliıch auch schon TasSsmus VO:  - Rotterdam 1n seıner „Institutio
princıpı1s Christianı“, dem bedeutendsten trühneuzeitlichen Fürstenspiege  l_124 Auf dıe
Tradition des TAaSmMmus scheint auch Sailers Tugendkatalog für den Herrscher zurück-
zugehen. Der große Humanıst nn als die wichtigsten Fürstentugenden Weisheıit,
Gerechtigkeıt, Mäßfßigung des (GJemuüts und Streben nach dem Gemeinwohl; *
WE 111a Mäßigung des (Gsemüts Güte versteht, hat INnan das Saijlersche
Fürstenideal. Erasmıianısc erscheint iın diesem Zusammenhang auch Saılers Auf-
forderung den Fürsten, den Spielraum, den die Gerechtigkeıit lafßst, MI1t Miılde

126utizen.

Jenseıts aller Überlegungen und Mutmadfungen über die Quellen der Saijlerschen
Staatstheorie sollen schließlich och eiınmal die Hauptanliegen Saıilers beı seiınem
Nachdenken über Staat und Regent in Erinnerung gerufen werden: Entscheidend
sınd nıcht Verfassung und Instıtutionen, sondern die persönlıchen Qualitäten des
Herrschers. Dıieser hat die Aufgabe, für das Gemeinwohl, das 7 weck und Recht-
fertigung des Staates 1st, SOTgeN. Bevor InNnan aber darangehen kann, dem Fürsten
Ratschläge Zur Verwaltung seınes hohen Amtes erteılen, mu{ den Antorde-
NSCH genugen, die den Menschen gestellt werden und WAar den Menschen
VOTr Gott.

Aus Zeitschriftt für bayerische Landesgeschichte 49 (1986) 399419 (überarbeıtete Fassung).
122 Zu Sambuga und seıiner Vermittlung der Lehre VO Gottesgnadentum Ludwig vgl

Max Spindler, Joseph Anton Sambuga un! die Jugendentwicklung König Ludwigs VO  -

CIIl, Dıiss München 1927Ba‘}zl
124
23 Mohr, Fenelon

VO Koerber, FErasmus 68
12 ö  ö

VO Koerber, Frasmus 55
12 6

VO Koerber, Erasmus 61
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111 Saıiler Wırkungen
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Johann Michael Sailers lıterarısches Werk
un theologische Bedeutung

VO

eorg Schwaiger

Johann Michael Saılers langes Leben (1751-1 832) fast auft das Jahr Nau die
Lebenszeit Goethes hat we1l Jahrhunderten und wel tiefgreifend verschıedenen
Epochen der NeUECETITCN Geschichte angehört. Zeıtgenossen und Spätere rühmten den
Theologen, Seelsorger und Erwecker relig1ösen Lebens, der 18372 als Bischof VO

Regensburg starb, als „ Leuchte“ der katholischen Kirche, als „bayerischen
Kırchenvater“, als „Heiliıgen jener ZeitenwendeCk Hansmichel Saıler, der ITINC
Schuster- und Kleinhäuslerssohn aus Aresıing bei Schrobenhausen, ertuhr in seıner
Jugend noch die ungebrochene kirchliche Religiosität der suddeutschen Barock-
epoche, erlebte das Vordringen der Aufklärung bis ZuUr zerstörerischen Radikalıität
der Spätphase, die VO  - Frankreich ausgehende grundstürzende Revolution mit ıhren
Auswirkungen auf SanzZ Europa und Amerika, die „Säkularısation“ ın Deutschland
mMIıt dem Ende der geistlichen Reichsstände (1803), der Aufhebung der Stifte und
Klöster, mıiıt dem Ende der katholischen Inıversıtäten und fast aller anderen kırch-

Dıie wichtigsten Originalausgaben der Werke Saılers sınd 1mM tfolgenden ext geENANNT.
Umtassendste Gesamtausgabe: Johann Michael Sailer’s sämmtliche Werke, Anleıtung des
Verfassers hg Joseph Wıdmer, 40 Bde., Sulzbach 0—-1 541, Supplementband 1855 (weıst
erhebliche Lücken auf, besonders den frühen Werken:; Textwiedergabe manchmal mangel-
alt Sonstige Quellen Chrıstoph VO  - Schmid, Erinnerungen A4uUus meınem Leben, Der
hochselıge Bischot Johann Miıchael VO Saıler, Augsburg 1853; Hubert Schiel, Johann Michael
Saıler. Leben und Briete, Bd Leben und Persönlichkeıit 1ın Selbstzeugnissen, Gesprächen und
Eriınnerungen der Zeıtgenossen. Bd Johann Michael Saıler. Briete (hier 641665 Verzeichnıis
des Schritttums VO Saıler; Verzeichnis des Schrifttums über Sailer biıs Regens-
burg 8—1 Liıteratur: Georg Schwaiger, Johann Miıchael Saıler. Der bayerische Kırchen-
V;  r München-Zürich 19872 (mıt Quellen Lıit.); Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Johann
Michael Saıiler und seıne Zeıt, Regensburg (Beiträge ZU!r Geschichte des Bıstums Regens-
burg, 16); Georg Schwaiger, Johann Miıchael Saıler (1751-1 832), 1N: Klassıker der Theologıie,

Von Rıchard Sımon bıs Dıietrich Bonhoefter, hg. Heıinrich Frıes Georg Kretschmar,
München 1983, 53—73, 409 f) 447 f) ders., Johann Michael Saıler, 1N: Gestalten der Kırchen-
geschichte, hg. Martın Greschat, Stuttgart 1985, 9/1, ka  9 ders., Begegnungen mıiıt
Saıler, 1N: Kırche hne Vorzımmer. Begegnungen MI1t dem Münchener Regionalbischof Ernst
JTewes, hg. Gerhard Gruber u.,. Frıitz Bauer, Planegg 1986, 24/-258; Bertram Meıer, Dıie
Kırche der wahren Christen. Johann Michael Saılers Kirchenverständnis zwiıischen Unmiuttel-
barkeıt und Vermittlung, Stuttgart-Berlıin-Köln 1990 (Münchener Kirchenhistorische Stu-
dıen, 4) (mıt Quellen Lıt.) Weıtere Lıt. ın den Anmerkungen und 1ın diesem Band Im
Folgenden werden die Nachweıse auf das Notwendigste beschränkt.

Nachweise be1 Schwaiger, Kırchenvater 166-—1 78
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lıchen Bildungseinrichtungen, die napoleonıschen Krıiege un:! den Untergang des
Heıligen Römischen Reiches (1806), die tiefgreifendsten politischen und sozıalen
Veränderungen ın Banz Kuropa, die restauratıve Neuordnung Europas auf dem
Wıener Kongrefß der Mächte, die schwierige Neuorganısatıon der schwer angeschla-
I1  I katholischen Kırche und den gewaltigen geistigen Umbruch ”  OIl der Autft-
klärung Zur Romantik“.

Im Geisteskampf der Phiılosophen und Ideologen legte Saıiler als Uniiversıitäts-
lehrer, Prediger, Seelsorger und Bıschof, mıt seiınem gesprochenen und geschriebe-
NeNn Wort, 1M etzten mıiıt seıner SaANZECN Exıstenz, glaubensstark und geistesmächtig
Zeugnıis ab für dıe Lebenskraft der christlichen Botschaft S0 wurde für die katho-
lısche Kırche in Deutschland der bedeutendste Brückenbauer aus der alten ın iıne
1NCUC Zeıt, eıner der 1m wörtlichen Sınn grundlegenden Väter des notwendiıgenNeubaues 1ın der Theologıe, eın Erwecker lebendigen Christentums.

Zweı Jahrzehnte nach Saıilers Tod schreıbt 1852 der vertrauteste Saılerschüler, Mel-
chior VO: Diepenbrock, damals Fürstbischof und Kardıinal VO  - Breslau: „Elf Jahrehindurch habe ich 1ın ununterbrochenem Verkehr mıiıt ıhm gelebt, die etzten acht
Jahre als seiın nächster Haus- und Tischgenosse, habe ıhn bei seiınem sommerlichen
Landautenthalt 1mM nahen Schlofß Barbing (das ıhm Könıg Ludwig treundlichst ANSC-wıesen hatte) und auf mehreren größeren Reisen 1ın die Schweiz und den Rheıin
begleitet, habe seiıner Leıtung seiınen weıt ausgebreıteten Briefwechsel mıiıt den
verschiedensten Menschen über die verschiedensten Verhältnisse größtenteıils BC-führt, bın in seıne Freundschafts- und Geschäftsbeziehungen eingeweiht worden,
habe ıh stundlıch beobachtet iın gesunden und kranken Tagen, 1ın heitern und tru-
ben Stunden, und ich kann VOT Gott versichern: iıch habe ıhn nıe klein, nıe sıch
ungleich, nıe stolz oder eitel, nıe gere1zt, nıe entmutigt, nıe erzurnt oder verdrießlich,
und WEn auch zuweılen tief verletzt un: betrübt, doch nıe außer Fassung, nıe lei-
denschafrtlich bewegt, seıiner selbst würdıg gefunden, habe ıh als eın
Musterbild VOT mMır stehen sehen, dem InNnan sıch erheben, erbauen und lernen
konnte, eın Mann, eın Christ seın Das durchscheinende Geheimnis seınes
ınneren Lebens War die Gegenwart Gottes.“* Dıiıeser entscheidende letzte Satz
1sSt CD, der Saıiler als homo relig10sus charakterisiert und seıne charısmatische Aus-

Phılıpp Funk, Von der Aufklärung ZUur Romantık. Studien ZUur Vorgeschichte der
Münchener Romantık, München 1925 (ım Mittelpunkt steht der Sailerkreis in Landshut);
Georg Schwaiger, Katholische Kırche und Aufklärung. Erfahrungen eıner Zeıtenwende, 1n:
Religiöse Erfahrung und theologische Reflexion. Festschrift für Heıinrich Dörıng, hg. Armın
reiner Perry Schmidt-Leukel, Paderborn 1993, 1527 Zur bayerischen Geschichte und
Kırchengeschichte dieser e1it allgemein: Handbuch der bayerischen Geschichte, hg. Max
Spindler, 22 (hg Andreas Kraus), München 1988; Handbuch der bayerischen Kırchen-
geschichte, hg. Walter Brandmüller, Von der Glaubensspaltung bıs ZUr Säkularisation,
St. Ottilıen 1993, Vom Reichsdeputationshauptschluß bıs zu Zweıten Vatikanischen
Konzıl, St. Ottilien 1991; arl Hausberger/Benno Hubensteıiner, Bayerische Kırchen-
geschichte, München 1987°; Georg Schwaiger (Hg.), Das Bıstum Freising 1n der Neuzeıt,
München 1989; ders (Hg.), Das Erzbistum München und Freising 1mM un! Jahrhundert,
München 1989; ders., München eıne geistliche Stadt, 1: Monachium Sacrum, Bd.1, hg.
Georg Schwaiger, München 1994, 1—289, 615—62/, bes 128—-243 (mıt Lıt.)

Melchior VO Diepenbrock, Geıistlicher Blumenstrauß, Sulzbach 1852°, X1I-XII;
Alexander Loıichinger, Melchıior Diepenbrock. Seine Jugend und seın Wırken 1mM Bıstum
Regensburg (1798-1 845), Regensburg 1988 (Beıträge ZU!r Geschichte des Bıstums Regensburg,
22)
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strahlung verständlich macht, VOT allem ın der Priesterbildung und ıIn seınen zahl-
reichen treundschafrtlichen Verbindungen, dıe über den katholischen Bereich weıt
hinausgriffen; auch auf viele evangelısche Christen machten Saıilers Güte und Wahr-
haftigkeit tietfen Eındruck, VO:  - der Famiılie Lavaters 1ın Zürich, VO Pestalozzi bıs
Matthıas Claudıus 1ın Hamburg, Zur gräflichen Famiıulie Stolberg-Wernigerode 1M
Harz und ZU gefeierten Juristen Friedrich Carl VO Savıgny ın Landshut und Ber-
lın

Ungeachtet der Vorlesungen den Universitäten Dıillingen, Ingolstadt und
Landshut, mi1t den bekannten Unterbrechungen über vier Jahrzehnte hinweg, unNnge-achtet der häufigen Predigten, seelsorgerlichen Beratungen und eiıner weıtausgrel1-tenden Korrespondenz tand Saıler noch Zeıt, orofße Werke phılosophischen, theolo-
yischen un! relig1ös-erbaulichen Inhaltes abzufassen. Von erheblicher Bedeutung für
das geschriebene Wort Sailers wurden die SsSoOgenannten Brachjahre, die freien Jahre
nach seiner Entlassung ın Ingolstadt (1781—-1784) un nach seıiner Maßregelung und
Entlassung iın Dıllıngen (1794—-1 799) In diesen Jahren mußte Saıiler VO schmalen
Einkünftten leben, doch das Benetizium ın Aıslıngen (Bıstum Augsburg) und der
Autenthalt be] Freunden enthoben ıhn der drückenden materiellen Sorgen und
gyaben ıhm uflße ungestorter Arbeit.

Neben seiıner Tätıigkeıt als Universitätslehrer und als geistiges aupt eınes weıten
Freundeskreises 1st das lıterarısche Schaffen Saıilers die zweıte grofße Komponente
seınes Einflusses auf das geistig-relig1öse Leben Deutschlands bıs 1n die kämpfe-riıschen vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts hınein. Hubert Schiel zählt 194
Eınzelveröffentlichungen Saılers. 41 stattlıche Bände umtassen Sailers „Sämmtlıche
Werke“, WwI1e S1e der Sailerschüler Joseph Wiıdmer herausgegeben hat, die gleichwohlerhebliche Lücken und Mängel aufweisen, besonders Zu Frühwerk Sailers. Einekritische Gesamtausgabe der Werke Saılers, die auch die Veränderungen und ber-
arbeitungen testhalten müßte, tehlt bıs heute. Dazu kommt das Problem der
Sprache. Saıiler ist, ımmer och wen1g gewürdigt, eın eıster der deutschen
Sprache, gerade ın seıner Bıldhaftigkeit. Dıies 1St wichtig für den Zugang seiınem
theologischen Sprechen. „ Wer Saıler hest, dem begegnet keıin Vielwisser, sondern eın
Weısheitslehrer.“

Es 1St nıcht ohne Reız, da{fß das lıterarısche Werk des machtvollen relıg1ösen
Erneuerers mıt eiınem „oekonomischen Versuch“ beginnt: „Wıe INnan eiınen eyer
VO seiınem Geröhre ohne Ableitung des Wassers reinıgen kann“ (Ingolstadt 1774).°
Zehn Jahre spater beschäftigte sıch Saıler eın zweıtesmal mıt dem Wasser, aber dies-
ma|] ın Banz anderem INn. Dıie Überschwemmungskatastrophe des Jahres 1/7/84 bot
ıhm Anla{f einer umfangreichen Schritt „Über die Wassertlut in 1Nserm Deutsch-
land“ (München Er zeichnet die Not 1ın packenden Bildern und beantwortet
die rage nach dem Walten der Vorsehung Gottes 1n solchen Naturereignissen. In
Fristingen, einem ort be1 Dillingen, das 1ın der verheerenden Flut gänzlıch über-
schwemmt worden Wal, hielt Saıler seıt 1785 beım alljährlichen Danktest für die
überstandene Not häufig die Predigt. Das 'olk CWaNn den Prediger sehr 1eb und
annte iıhn das „Wasserherrlein“.  /

Sı Meıer, Kırche
Schiel, Saijler 23 641; Andreas Kraus, Johann Miıchael Sailer als Naturtorscher (Beıtrag in

dıeser Festschrift).
Schiel, Sailer 1’ 73—75; Schmid, Erinnerungen E, 106
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Dıie frühen theologischen Arbeiten Saıilers stehen, w1e kaum anders erwarten,
noch anz 1mM Schatten seınes Lehrers Benedikt Stattler. So rachte Stattlers
„Demonstratıo evangelıca“ als Kompendium heraus (München Auft dem
Tıtelblatt bekannte sıch ankbar als Stattlers Schüler. uch seıne umfangreiche
theologische Doktorarbeit, dıe 1779 Augsburg dem Tıtel „Theologıae
Christianae Cu Phiılosophıa nexus“ erschiıen, bewegte sıch 1n den tradıtionellen
scholastıschen Bahnen der eıt. Schon jetzt begann damıt, kleine Gelegenheıts-
schriften herauszubringen, Predigten besonderen Anlässen, Nachrute, ahn-
und Erbauungsreden.

Saijler hat nıe iın seiınem Leben die truchtbaren nregungen der Jesurtenschule se1-
CTr Jugend verleugnet, auch nıcht iın der Zeıt, da als Exjesuit verschrien wurde un:
VO Exjesulten Verfolgung und Verleumdung erlıitt. „In der Gesellschaft Jesu lernte
iıch den Geıist des Gebetes und der Selbstverleugnung“, notlerte Maı (wohl

ın se1ın Tagebuch.‘ Die großen Leistungen des Ordens hat nıe verkannt, auch
wenn offen aussprach, da{fß selber „nımmer 1ın die alte Ordenstorm“ und

ine T1CUC nıcht denken se1l 1801).” In einer Selbstdarstellung schreıbt Saıler
über die Jesuiten: „In der Entstehung des Ordens sıch viel Göttliches, 1ın der
Ausbreıitung viel Menschlıiches, ın der Aufhebung vieles, das weder göttlıch noch
menschlich war.“ Schon Jesuıtengymnasıum München und VOL allem 1M
Novızıat Landsberg Lech wurde 1n die aszetische, stark VO der spaniıschen
Spiritualıtät gepragte Tradıition des Ordens eingeführt. Sailers Mıtnovıze Anton
Daetz| überliefert wesentliche Einzelheiten. Immer noch hat InNnan ın Landsberg die
„Geıistlıchen Exerzıitien“ des Ignatıus VO  - Loyola eingeübt, wurde VO:  —; der V1a PUI-
gatıva ZuUur V1a iılluminativa und ZUuUr V1a unıtıva hingeführt. Das grofße Werk des
Altons Rodriguez „De perfectione“ gehörte ZuUur selbstverständlichen Lektüre. Saıiler
stieß nıcht TST durch Lavater oder Matthias Claudius auf mystische Innerlichkeit.
WDas N 18. Jahrhundert hindurch WAar die große mystische Lıteratur der Ver-
gangenheıt 1ın Bayern noch ekannt und lebendig, die deutsche Mystik des
Miıttelalters und noch mehr die spanısche des 16. Jahrhunderts. Im tortschreitenden
Jahrhundert der Aufklärung begann die Überlieferung WAar stocken, doch C1I-
oschen 1St S1C nıcht. Dıiıe deutlichen Spuren der jesuıtischen Ausbildung zeıgen sıch
nıcht 1Ur iın den trühen Werken Saılers. Dıie ıgnatianıschen „Meditationspunkte“
sınd in se1ın erbauliches Schritttum zunächst verhüllt einbezogen. Im spateren Werk
wurden S1e methodisch ausgebaut. och 1st Sailer ıne starke, orıgınale relıg1öse
Persönlichkeıt, als dafß sıch eiıner bestimmten Schule einordnen und VO Jugend-
eindrücken her gleichsam erklären ließe Er ahm truchtbare Anregungen VO  - allen
Seiten auf. Bereıits als Junger Protessor der Dogmatik ın Ingolstadt, 1mM Alter VO  —

dreißig Jahren, zeichnet sıch klar se1n geistiges Protil ab Sailers Werke werden nach
Inhalt und sprachliıcher Form „saıler1anısch“. Eın außerer Umstand kam ıhm dabe]

Hılte
In der bayerischen Iraktatenliteratur und ın der grofßen Barockpredigt des spaten

und des 18. Jahrhunderts wirkte iıne ursprünglıche Kraft, die der lateinıschen
Scholastık fehlte: die Volkssprache, das Volkstümlıiche. Dıie deutschen Predigten und
Erbauungssschriften großer Prediger und Mystiker des deutschen Mittelalters WUu[LI-
den zugleıch bedeutende Zeugnisse sprachlicher Kultur und geistiger Verteinerung.

chıel, Saıiler 1) 33
Schiel, Sailer 1)

10 Autobiographie VO  - 1819 39, 266
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In Spanıen hatten Theresıa VO Avıla und Johannes VO Kreuz ın ıhrer Landes-
sprache geschrieben und adurch auch ZUT lıterarıschen Blüte des „goldenen
Jahrhunderts“ ıhren Beıtrag geleistet. Dıie grofße eıt der Jesuitenschule W alr 1M
18. Jahrhundert bereıts Vergangenheıt. Dıie ordnende Macht der suarezi1anıschen
Scholastik WAar ın den eklektizistischen Systemversuchen rationalıstisch aufgelöst,
wesenstremden Denkformen unterworten worden und daran zerbrochen, WwI1e
schließlich der Orden selbst. Überdauert hat aber die geistliche, der Mystık Velr-

undene aszetische Lıteratur. Sıe konnte sıch alle Angrıffe der Autklärer be-
haupten, CWahn NEUEC Freunde 1n reisen des Pıetismus, der Erweckung, der
Empfindsamkeıt, der früh autbrechenden romantischen ewegung. Eıne 1NCUC Welle
mystischer Innerlichkeit verband 1M ausgehenden 18 und 1M trühen 19. Jahrhundert
gleichgestimmte Seelen über die nationalen und kontessionellen Grenzen hinweg,
VO Frankreich über das protestantische un! katholische Deutschland bıs tief ın die
russısche Orthodoxie hiınein. Man sollte nıcht NUur das Sektiererische solcher Kreıise
sehen: stärker wiırkte das Gemeıinsame, die Übermacht der Sekten Sprengende, alle
wahren Chriısten Zusammentührende. Sektiererisch wurden manche Erweckungs-
bewegungen nıcht zuletzt erst ın der harten Unterdrückung durch staatlıche und
kirchliche Macht. Dies gilt auch für die „Allgäuer Erweckungsbewegung“ der Spa-
ten neunzıger Jahre des Jahrhunderts, der Sailer 1n den Anfängen nahestand und
ın der Sajlerschüler iıne mafßgebliche Rollen spielten.

Eınes der trühen Werke, das Saılers spirıtuelle und theologische Eıgenart bereıts
deutliıch erkennen läfßt, 1St die „Theorie des weısen Spottes” (München IDieses
„Neujahrsgeschenk eınes Ungenannten alle Spötter und Spötterinnen über Drey-
einigkeıt“ der Untertitel zeıgt dıe Gemnialıtät des relig1ösen Volkserziehers
schon 1ın der Anlage der Schrift. Der Ausdruck 1SsSt locker, sprachlich sehr Nau Man
hat Sailers Stil gelegentlıch MIt Lessing verglichen. Die sprachliche Präzısıon wırd

deutlichsten, WE INall die 1ULI wenıg zurückliegende, vielfach och zeıtgenÖSs-
sısche Predigt- und Erbauungslıteratur 1mM katholischen Süden des Reiches daneben-
hält Sailer schreibt aus ungebrochener Religiosität heraus. ber seıne Religiosität
hat dıe scholastiısche Enge gEeSpreNgt. Sıe „begıbt sıch frei auf das rationalistische
Argumentationsteld der eıt. Sıe spricht erst eiınmal ‚vernünftig‘, vernunftgemäfßs,
weıl das rationalistische Argument schwer und entscheidend 1Ns Gewicht tallen
mMu Aber die iıdeellen Fixierungen sınd zugleıich ‚weıse“. Sıe sınd gesteuert durch
Taktgefühl und Pıetät, durch gelassene Humanität“.! Da wiırd erst einmal der
Spötter ın seıner aNZCH Armseligkeıt blofßgestellt. Dann zeıgt Saıler den verspotL-

Gegenstand: die göttliche Dreifaltigkeit. uch darın wırd wiıeder VO  3 der
Vernunft AUSSCHANSCHL. Vernunftgemäfß werden drei Faktoren beschrieben, die 1mM
Innern des Menschen usammenwirken und eın lebendiges (3anzes bilden: Tätigkeıit,
Selbstbewulßfstsein und Liebe So entwirtft Saıiler das Bıld einer geglıederten, leben-
dıgen geistigen Einheit. Dieses Schema der Vernuntt wırd 1ın Wel weıteren, tiefer
eindringenden mediıtatıven Stufen ausgebaut. Zum Schema der Vernuntft trıtt
dıe Sprache der Heılıgen Schriftt (Vater, Sohn, Heıliger Geıist), und diese schliefßt
sıch die Sprache der Kırche die beseligende Vollkommenheit der drei göttlichen
Personen). Dabei wird nıchts VO außen aneinandergefügt. Alles wırd VO: ınnen her
notwendig enttaltet. Damıt INnan die Vernunft und ihre Gründe verstehen kann, mMUu:
dıe Heılıge Schrift aufgeschlagen und die Lehre der Kırche 1NOMMNMECIN werden.

11 Hans Gra{fßl, Autbruch ZUT!T Romantık. Bayerns Beıtrag ZUT deutschen Geistesgeschichte
5—-17 München 1968, 350

379



Denn 1Ur können die eigentlich humanen Bedürtnisse befriedigt werden, kann
der Gesamtheıt der Seelenkräfte Genüge geschehen. Auf solche Weıse enttaltet sıch
der romantische Universaliısmus Saılers. Er drückt sıch AaUus 1ın einer individuellen
Frömmigkeıt, die alle Krätte des Verstandes, des Herzens, der Seele ergreift und
durchdringt, schliefßlich die NZ' den Menschen umgebende Welt Vernunftsprache,
Bıbelsprache un! Kırchensprache tühren hın eiınem dreieinigen Gott, und ındem
sıch das Bıld der Dreıifaltigkeıit erfüllt, werden alle seelıschen Kräfte U
chen. War klıngt in der Sprache der entwortenen typographischen Schaubilder das
Prinzıp der zureichenden Vernuntt Benedikt Stattlers ber Saıiler eröffnet mi1t
der typographischen Darstellung des dreifaltigen (sottes zugleich die Fülle mensch-
lıchen Se1ins. Deshalb kann Schlufß auch SCH „Freund, Selbstdenker! Dır Lrau
chs Z} dafß Du diese angewıesenen Meditationspunkte Deıines Nachdenkens wur-

« 1digst, und tfür ıch stehen S1e da; denn der Spötter, lıest nıcht weıt.
Diese kleine Schritt „Theorie des weısen Spottes“ wurde schon eın Jahr nach

ıhrem Erscheinen I1CUu aufgelegt (Augsburg doch ohl eın Zeıchen, dafß S1e
eiınem echten relig1ösen Bedürtnis der eıit entsprach, da eben Kants „Krıitiık der rel-
NCN Vernuntft“ (1781) viele suchende, zweıtelnde Geilster VO  - ın Unsicherheit
sturzte. Saıilers Anlıegen WAar CS, seıne Leser relıg1ös Ördern. So bot seıne
„Theorie des weısen Spottes” iıne Meditationsanleitung, die in drei Stuten ımmer
höherer Vollkommenheıt, Zur Begegnung mıiıt dem dreıfaltigen Gott tühren wollte.
Verborgen, aber doch erkennbar schimmert der Gegensatz ZU Ulumınatenbund
dam Weishaupts durch, dessen Antıjesuıtismus. Dıie Leser sollten die Medita-
tiıonspunkte ertfahren und mıtvollziehen.

In diesem relıg1ösen und pädagogischen Anlıegen Sailers spiegeln sıch deutliche
Einflüsse der „Geıistlichen Ubungen“ des heilıgen Ignatıus VO Loyola. Überzeugt
VO der Vortrefflichkeit dieser Geistlichen Übungen, dıe 1mM Novızıat Lands-
berg lebendig erfahren hatte, konnte die ıgnatıanısche Methode der Meditatıon
überzeugend vortragen. Saıler wiırkte für die Verbreitung der ıgnatıanıschen Exer-
zıtıen gerade ın der Zeıt, als seıne Schüler des „Allgäuer Pietistenkirchleins“ bıs
dıe Grenze der Abspaltung gerleten. 1799 erschienen 1ın Mannheım und Landshut
seiıne „Übungen des Geilstes ZUr Gründung und Förderung eınes heilıgen Sınnes und
Lebens“. In dem Büchlein wurden die Geıistlichen Übungen des lgnatıus VO  —; Loyola
gottsuchenden Menschen in der Sprache iıhrer eıt vermuttelt. In der Einleitung
spricht Saıiler VO der Hoffnung, dafß dıese Arbeit vielen Menschen ıhre siegende
Kraft beweisen werde.

An dieser Stelle 1St eın Wort über Sailers Verhältnis Benedikt Stattler ! nötıg.
Unter Saıilers Lehrern W alr Stattler ohne Zweıtel der bedeutendste. Stattler vermıiıt-
telte dem Jungen Saıler seın System der Dogmatık, seıne theologische Konzeption
überhaupt, aber auch die zugehörıigen philosophischen Grundlagen. Als öttentlicher
Repetitor der Universität Ingolstadt hatte Saıiler auch das Stattlersche 5System allen
Hörern wiederzugeben. Im Jahr RC oriff Saıiler mıiıt Wwe1l polemischen Schriften für
seınen Lehrer auch ın den Streıt Stattlers „Demonstratıo Catholica“ e1ın, der VOT
allem durch den Benediktiner Wolfgang Froelich AaUus St mMmmeram enttacht WOT-
den W al. Im „Handbuch der christlichen Moral“ (1817) rühmt Sailer seıiınen Lehrer
Stattler als einen Mann, der seıne Schüler VO ersten Satze der Logık bıs ZU letz-

Saıler, Theorie des weısen Spottes, München 1/781, 135
Franz Scholz, Benedikt Stattler (1728-1 797), in: Katholische Theologen Deutschlands 1mM

19. Jahrhundert, hg. Heinrich Fries/Georg Schwaiger, 1! München 1973, 1138
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ten der Theologıe 1n Konsequenz eigenständıges, kritisches Denken gelehrt
habe 1€es galt für dıe Hınführung ZU konsequenten Durchdenken eınes Problems
und noch mehr für die Anleıtung ZUr selbständıgen geistigen Arbeıt. Hıer konnte
der alte Saıler MIt Recht SCIL, dafß Stattler viel, Ja alles verdanke: dachte dabei
gewifß auch den ırenıschen, ökumenischen Geıist, VO  - dem dieser on durchaus
streitbare Mann eigentümlıch epragt W3  Z

ber die philosophisch-theologischen Grundkonzeptionen Stattlers hat Sailer
schon seit 1781 Zug Zug verlassen. Dıie räumlıche Irennung nach der Entlassung
der beiden „Exjesuiten“ VO:  - der Uniıversıität Ingolstadt erleichterte gewißß auch die
innere Dıstanzıerung. Den entscheıdenen Anstofß bot für Sajler die Auseinander-
SETZUNG mıiıt Immanuel Kant.

Bıs 1781 War Saıler ohl auch Anhänger der Wolft-Leibniz’schen Philosophie 1mM
5System Stattlers. Benedikt Stattler veritirat den philosophischen und theologischen
Eudämonıismus darın repräsentiert das Denken und den Geschmack seıner
Epoche. Stattlers Theologie 1st 1mM Grunde Anthropologie. W)as Formalobjekt seıner
Theologie 1st nıcht Gott als Gott, sondern die Glückseligkeit des Menschen. Darın
1St panz ınd des aufgeklärten Jahrhunderts. uch das Heıilshandeln (sottes wırd
völlig dem Gesichtspunkt der menschlichen Glückseligkeit gesehen. Dıie
Glückseligkeit des Menschen 1St der Angelpunkt, den seın aNZCS Denken kreist.
Auf dieses Ziel hın 1st seın philosophisches und theologisches Konzept angelegt.
Deshalb annn Nan seın theologisches System, nıcht 1U seıne Ethik, als eudämonıt-
stisch kennzeichnen. Der eudämoniuistische Ansatz tührte weıttragenden Folge-
I1  N, die VO  - Stattler 1n Konsequenz SCZOBCH wurden. 50 wırd mensch-
lıche Glückseligkeıit Zzu 7weck der SaANZCH Schöpfung. DDas göttliche (Gesetz CI -
scheint als Beıtrag Zur Förderung menschlicher Glückseligkeıit. Unabhängıg VO
(Gewissen g1bt keine objektiven Gesetze. Das (Gesetz wırd ZuUuUr Nützlichkeıitsregel.
Nur die Aftekte der ust und Unlust bestimmen den Wıllen wiıirksam. Unsıittliches
Handeln erscheint als Torheıt, nıcht als Schuld, sıttliches Handeln 1St Weiısheıt. [)as
menschliche Gewiıissen 1St damıt nıcht mehr der Wesensordnung verpflichtet oder
dem bindenden Wıillen Gottes, sondern der Glückseligkeıt. In Stattlers System, das

gleichsam IMNOTC geometr1co „dUus zureichenden Gründen“ entwickelt, wiırd der
Mensch Zzu Ma{iß und ZUT Norm der Sıttliıchkeit gemacht.

Kants „Kritik der reinen Vernunft“ (1781) schränkte bereıts Saılers Hochschät-
ZUNg tür seınen Lehrer Stattler iın relıgıons-philosophischen Fragen erheblich e1in.
Vor allem die geistige Auseinandersetzung mıt Kant, über Jahrzehnte hın, spiegelt
den Umbruch in Sajlers ethıischem Denken: die Abkehr VO: eudämonistischen
Ansatz Stattlers und seiıner Zeıt, die Hınwendung eiınem wiıeder der Often-
barung Orlentierten Denken. Sailer vollzog diesen entscheidenden, für dıe Zukunft

aller Rückschläge grundlegenden Umbruch ın der Moraltheologıe. In dem auf-
gewlesenen Weg zeıgt sıch Sailers denkerische Kraftt und theologische Ursprüng-
iıchkeıt, dıe ıhn mit vollem Recht iın die Reihe der großen theologischen Persönlich-
keıiten der etzten Jahrhunderte eingliedert. Aut katholischer Seıite hat sıch Sajler
über Jahrzehnte hınweg entschiedensten miıt Kant auseinandergesetzt. ”

14 Gerard Fischer, Johann Michael Saıiler und Immanuel Kant, Freiburg Br. 1933: Barbara
Jendrosch, Johann Michael Saıilers Lehre VO: Gewissen, Regensburg 1971 Die Stellung
Saılers ın den geistigen Auseinandersetzungen seiner eıt 1St heute vielseitig erforscht; azu VOT

allem die Arbeıten VO Gerard Fiıscher, Franz Georg Friemel, Barbara Wachinger [Jendrosch],
arl Gastgeber, Johann Hotmeıer, Mantred Probst, Konrad Baumgartner, Konrad Feıereıs,
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Schon dıe „Brachzeıt“ nutzte Saıler intensıver geistiger Arbeit. S0 ent-
stand zunächst das Werk, das ihn 1n breiten reıisen ekannt und berühmt machte,
se1ın „Vollständiges Lese- und Betbuch ZUuU Gebrauche der Katholiken“ (München-
Ingolstadt 1783, „Zusätze“ München Eınen Auszug davon rachte wen12
spater heraus („Vollständiges Gebetbuch tfür katholische Christen“, München
Diese Werke hatten ungeahnten Ertolg. An die Stelle schauerlich-breiter Phantasıe-
Schilderungen, WwW1e etwa die Seelen 1im Fegfeuer gequält würden, SeLzZieE Sailer dıe
kraftvoll tröstenden Worte der Heılıgen Schrift, der kırchlichen Liturgie, die 1ın
den Hauptteilen 1ın voller Übersetzung brachte, und Texte aAaus den Werken der
Kırchenväter. Der reißende Absatz beweist, Ww1ıe lebendig das Bedürtnis nach echter
geistliıcher Erbauung 1ın allen Schichten der Bevölkerung WAal, nach der oft schier
erstickenden Überlast der Barockzeit und der verflachenden Wirkung der Aut-
klärung. Das Gebetbuch tührte Saıiler ungezählte Verehrer und Freunde Z auch
Aaus der evangelıschen Welt, VOT allem die Grätin Eleonore Auguste VO  3 Stolberg-Wernigerode, mıt der ıhn ın der Folge eın herzlicher Brietwechsel und manche
Besuche ın Wernigerode verbanden. Lavater ın der Schweiz sprach seine höchste
Anerkennung A4AUSsS. König Ludwig VO Bayern erbaute sıch spater täglıch Saılers
Gebetbuch DDa das Buch auch VO Protestanten, VOT allem VO  - pletistischen Kreıi-
SCH, viel benützt wurde, rachte der Berliner Buchhändler und autklärerische
Popularphilosoph Friedrich Nıcolai 786 und 787 seıne gehässigen AngriffeSailer heraus; suchte den Vertasser als verschlagenen Exjesuıiten und Proselyten-macher herabzusetzen, allerdings ohne viel Erfolg. Sailer blieb dem Buchhändler die
nötıge AÄAntwort nıcht schuldig.

Im Jahr 1785 erschien aılers Schrift „Über den Selbstmord. Für Menschen, die
nıcht tühlen den Werth, eın Mensch seyn”. Darın Lrat Saıiler der verhängnisvollsıch greitenden „Werther-Krankheit“ entgegen ””. Leidenschafrlich Erregt und
aufgewühlt durch Goethes Brietroman „Die Leiden des Jungen Werthers“ >
Neufassung glaubten zahlreiche, VOT allem Junge Menschen, Glück un: Leid
des lhıebenden Werther sıch selber erleben und nachempfinden mussen, bıs ZU
Selbstmord.

och 1m selben Jahr 1785 erschien eın drittes grofßes Werk Saılers, se1ın phıloso-phisches Hauptwerk: „Vernunttlehre für Menschen, w1ıe sS1e sınd“ Dıi1e Vernunttlehre
1St ıne phılosophische Ethik 1mM Eınklang mıiıt den Lehren des Christentums. Saıler
nımmt hıer auch Stellung Zur Philosophie der elt. Er sıch ernstlich mıiıt Kant
auseinander, doch 1St der Eintlu{(ß selınes Lehrers Benedikt Stattler ın dieser trühen
Schriftt noch unverkennbar, WwI1e auch Immanuel Kant seıne deutlichen Spuren 1m
Denken des Jungen Magısters hınterlassen hat

In weıt stärkerem aße zeıgt sıch die Entwicklung ın Sailers erstem großenmoralphilosophischen Werk, das aber auch das starke pädagogische Anlıegen des
Vertassers vertritt: „Glückseligkeitslehre A4UusSs Vernunftgründen, mi1t Rücksicht auf
das Chrıstentum. Zunächst für seıne Schüler, und dann auch tür andere denkende
Tugendfreunde“ 787) Dieses moraltheologische Frühwerk 1st ın Anlehnung die
Ethik Benedikt Stattlers ‚War dem Namen nach noch ıne „Glückseligkeitslehre“,doch wendet sıch Saıler bereits bewußft und folgerichtig VO Eudämonismus ab, w1e
ıh: Stattler vertreten hatte. Dıiıe Gewissenslehre zeichnet sıch als Kernstück VO

Phılıpp Schäter un! Bertram Meıer 1n den Anm genannten Werken, bes Schwaiger, Kirchen-
203 f) Meıer, Kırche 11—22

15 Vgl den Beıtrag VO Bernhard Rößner 1ın dieser Festschraiftft.
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Saılers Moraltheologie ab Sailer begründet und erklärt die Autorität des (jew1ssens-
anspruches adurch dafß das Gewlissen (CJott SC1NCMN Ursprung hat ber die Art
WIC denn der Gewissensanspruch als „Stiımme Gottes“ zustande kommt, wırd noch
nıcht niäher dargelegt. Obwohl der herkömmliche Eudämonismus deutlich zurück-
W! wird, 1ST 1Ne SCWISSC Unausgeglichenheit Entwurt der „Glück-
seligkeitslehre“ SPUrCcn. Mıt diesem Frühwerk Sailers stiefß die katholische Moral-
theologıe der Zeıt, bıs dahın vorwıegend eudämonistisch angelegt auf die Fthik
Kants Die aufgegriffenen Probleme und dıe NCUC Fundierung der Moraltheologie
sollten Saıiler drei Jahrzehnte beschäftigen Dıie Marksteine auf diesem Weg wurden
die „Grundlehren der Religion“ 1805) und das „Handbuch der christlichen Moral“
(1817)

Als Proftfessor der tfürstbischöflich augsburgischen Uniuversıität Dıllıngen rachte
Saıler „auf Betehl“ des Kurtürsten und Bischots Clemens Wenzeslaus C1MN Werk her-
auUs, das SC1INCT Art NEU War Vorlesungen aus der Pastoraltheologie (3 Bände,
München Die Pastoraltheologie, die Lehre VO  — der kirchlichen Seelsorge,
WAar Zug der Theresianıschen Retormen erstmals den UnıLvyersıiıtäten der
Habsburger Lande 1774 Zur selbständigen theologischen Diszıplın erhoben W OI-
den Viele katholische Universıitäten des Reiches folgten diesem Beıispiel. 1€e 1
Pastoraltheologie wurde ÖOsterreich aber VO  - Anfang stark dem Nütz-
lıchkeitsdenken des aufgeklärten Staates eingegliedert. Der Seelsorgepriester sollte ı
starkem Mafße Vollzugsorgan des Staates der Erziehung des Menschen ZU

tugendhaften, gewissenhaft arbeitenden un:! steuerzahlenden Untertan SC1MH Saıler
1ST NUunNn der’ der die Pastoraltheologie Aus$s diesem überstarken Einflufß l|ösen
beginnt un! S1IC auf ıhren legıtımen Ort stellt auf das Fundament der Oftten-
barungsreligion Dazu 1ST Sailers großes Verdienst iınnerhalb der katholischen
Theologie die konsequente Fundierung der JUngen Diszıplın uch nach Saıler

der Priester 1inNe hohe Verantwortung als Freund Führer und Berater des
Volkes allen Lebenslagen VOT allem aber betont den entscheiıdenden Vorrang
der seelsorgerlichen, priesterlichen Aufgaben Sailer wurde der Vater der modernen
Pastoraltheologie Außer dem genannten Hauptwerk hat wieder
Predigten besonders den häufigen Primizpredigten für Schüler Autfsätzen
un:! Nachrufen Auffassung VO Priestertum, VO wahrhaft „geistliıchen
Priester dargelegt, VO  - der Priesterausbildung und tortbildung, VO pastoralen
Dıienst

In sC1INer Landshuter eıt wurden diese Außerungen auch VO Kampf den
radıkal autklärerischen Pastoraltheologen und Priestererzieher Matthäus Fingerlos

16 Konrad Baumgartner, Dıie Seelsorge ı Bıstum Passau zwischen barocker Tradıtion,
A1]1£k}äfung und Restauratıon, St Ottilıen 1975 (Münchener Theologische Studıien K 19).” Johann Michael Saıler. Priester des Herrn. Texte über Priesterbildung, Priesterleben un|!|
Priesterwirken. Ausgewählt und eingeleıtet VO  - Georg Heıdıingsfelder, München 1926; Eduard
Hegel Die Sıtuation der deutschen Priesterausbildung die Wende VO 18 ZU Jahr-
undert Kırche und Theologie 19 Jahrhundert, hg Georg Schwaiger, Göttingen 1975
25—39 Heınz Marquart, Matthäus Fingerlos (1748-1817) Leben und Wırken Pastoral-
theologen und Seminarregenten der Aufklärungszeit, Göttingen 19/7 Franz Georg Friemel
Sailer als Priestererzieher, dapıenter ordinare (Festschrift Erich Kleineidam) Leipzıg 1969
292306 Georg Schwaiger, Johann Michael Saıiler un! die Priesterbildung, Theologisch-
praktische Quartalschrift 131 (1983) J2 Erich Garhammer, Seminarıdee und Klerusbildung
beı arl August Graft VO: Reisach FEıne pastoralgeschichtliche Studie Zzu Ultramontanismus
des 19 ahrhunderts, Stuttgart Berlın öln 1990 Mantred Weıiıtlauft Priesterbild und Priester-
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erheblich mitbestimmt. ” Wesentlich Aaus diesem Kampf erwuchsen Saılers „Neue
eytrage ZU!r Bıldung des Geıistlichen“ (2 Bände, München 809—181 Neben Agi-
dius Jaıs wurde Johann Baptıst Hirscher, obwohl nıcht unmıttelbarer Saılerschüler,
der bedeutendste Moral- und Pastoraltheologe Deutschlands AUus der Geıisteshaltung
Saıilers heraus.

Dıiıe zweıte „Brachzeıt“ Saıilers wurde eingeleıtet durch eın Werk, das Be-
deutung für das relig1öse Leben das „Lese- und Betbuch“ zumindest erreichte, Wenn
nıcht übertraf. Es Wlr dıes die Übersetzung der „Nachfolgung Christıi“ des Thomas

Kempis (München Sailer hat dies heute nach der Bıbel weıtesten VCI-
breitete christliche Buch klassısch übersetzt und damıt einem wiırkliıchen
Volksbuch 1mM deutschen Sprachraum gemacht.”

FEın anderes, ebentalls weıt verbreitetes Übersetzungswerk Saıilers sınd die „Brietfe
Aaus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung“ (6 Bände, 1800—-1804) Diese
Sammlung enthält die schönsten und wertvollsten Zeugnisse christliıchen Geıistes,
angefangen VO:  - Brieten der trühchristlichen Martyrerzeıt bis 1Ns 18. Jahrhundert
hineın, weıtergeführt bıs 1n die revolutionären Tage der Gegenwart.

Seine vielbesuchten reliıg1ıonsphilosophischen Vorlesungen tür Hörer aller
Fakultäten der Universıität Landshut veröffentlichte Saıiler 805 dem Tıtel
„Grundlehren der Religion“. Er tührte diese Gedanken tort 1n mehreren Autsätzen.
Sıe erschıenen 1807 dem Tıtel „Religionslehre. ber dıe vornehmsten Hın-
dernisse auf dem Wege ZUur richtigen Erkenntnis, ZUTr gründlıchen Wertschätzung
und männlıchen Ausübung des Christentums“.

Der Ansatz dieser überarbeiteten Vorlesungsreihe ging noch in die Dıllınger
Lehrtätigkeıit zurück.!” In Dıllıngen hatte Saıiler dem Tıtel „Antıdeıistik“
Vorlesungen für Horer aller Fakultäten gehalten und darın systematısch das schwie-
rıge Problem der natürliıchen Gotteserkenntnis behandelt Dıiıeses IThema erschıen
ıhm offenbar ın seıner eıt besonders wichtig. Deshalb setizte seıne Vorlesungs-
tätigkeıt darüber ın Landshut tort.

Inzwischen WAar Kants „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“
(1793) erschıenen. Diese Schriftt hat Sailer allen Schritten Kants ohl tiet-
sten getroffen und Zu scharten Wıderspruch herausgefordert. Im evangelıschen
Deutschland oriff Schleiermacher die rage nach der christlıchen Religion WOTrTL- und
geistesmächtig auf ın seınen „‚Reden über die Relıgion, die Gebildeten iıhren
Verächtern“ (1799) Im katholischen Deutschland haben sıch mıiıt der Infragestellung
der überkommenen christlichen Religion Saıiler und wenıg spater Johann dam
Möhler gelst1g ebenbürtig auseinandergesetzt.

Fuür Kant 1st relıg1öses Verhalten gleichbedeutend mıiıt m Lebenswandel. Für
dıe personale Bezogenheıit zwıischen (Jott und Mensch und tür alle kultischen
Formen der Gottesverehrung esteht kein Verständnıis. Dıieser These Kants und se1-

bıldung be] Johann Mıchael Saıler, 1N: Münchener Theologische Zeitschritt (1995) 69—97

(v$l uch den Beıtrag iın dieser Festschrift).
Heute besten erreichbar 1n der Ausgabe: Das Buch VO  3 der Nachfolge Christı Aus

dem Lateinischen des Thomas VO  ; Kempen. Die Übersetzung Saıilers bearbeitet VO  - Wal-
ter Kröber, Stuttgart 1950 (Reclams Universal-Bibliothek Nr. 7663—3).

Philipp Schäfer, Phiılosophie und Theologie 1mM Übergang zwıschen Aufklärung und
Romantık, dargestellt Benedikt Patrız Zımmer, Göttingen- ders., Johann Miıchael Saıler
ın seınen Dıllınger Religionskollegien. Eın Beıtrag Zzur Theologie des trühen Saıler, 11 Mün-
chener Theologische Zeıtschrift (1982) 1611
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958 Anhänger trıtt Saıilern, schon 1ın den „Grundlehren der Relıgion“ (1805),
schärter 1ın den „Neuen Beyträgen ZUr Bıldung des Geıistlichen“ (1809/11),
schärtsten spater 1im „Handbuch der Moraltheologie“ (1817) Dıie subjektive
Religion, verstanden als wiırklıche Anerkennung Gottes, 1st für iıhn dıe Seele aller
Pflichterfüllung; deshalb 1st auch alles 1im Grunde Religionspflicht, W as Pflicht
sıch selbst un! andere bedeutet. ber dıe Religion schließt eben auch eıgenePflichten des Menschen (sott 1ın sıch, ob Inan Gott 1ın seınem Wesen, 1n seinem
Verhältnis ZuUur Menschheit oder als Schöpfer und Erhalter der Welt betrachtet. Sailer
WAar siıchtlich bemüht, Hörer aller Fakultäten anzusprechen. Den Hauptteıl des drei-
gliedrigen Werkes „Grundlehren der Religion“ umta{ßt die Glaubenslehre: Sıtten-
und Seligkeitslehre nehmen iıhr gegenüber Ur geringen Raum e1n. Es ging Sailer
eben darum, der glaubensunsicheren, skeptischen oder fortschrittsgläubigen akade-
mischen Jugend der Uniuwvrersität einen Zugang ZuU christlichen Glauben VCOI-
muıtteln. Daher legte nıcht eLtwa Grundlehren der Reliıgion ganz allgemein VOI, SOIMN-
dern seıne Religionsphilosophie und zugleich seıne Fundamentaltheologie, die
Fundamentallehren des katholischen Christentums.

In den „Grundlehren der Religion“ führt Saıler auch die Neubegründung der
Moraltheologie, die ın der „Glückseligkeitslehre“ begonnen hatte, eın Stück
weıter. Es geht darum zeıgen, w1e 1mM Vernunftgesetz und iın dem darın offenbar
werdenden Anspruch des Sıttlichen der Anspruch (Gottes sıchtbar wird. Saıler nter-
nımmt NUu und WaAar ın der „Glaubenslehre“, diesen Versuch mıiıt Hılfe der
Relıgionsphilosophie Friedrich Heınrich Jacobis. In den „Grundlehren der Reli-
g10N“ wırd klarer herausgearbeitet, dafß die 1mM (jewı1ssen ertahrene Gesetzgebungdem Menschen als ıne göttliche bewußft 1St. Dıie Art dieser Bewußtheit wırd aber
nıcht näher erklärt. Dıie Erfahrung VO Gut und Böse, w1e s1e 1m Gewissenserlebnis
gemacht wiırd, weılst hın auf ıne transzendente Person, auf eın „höchst heılıges,höchst gerechtes“ Wesen. Jede Gotteserkenntnis hat das Gewissen ZUr Voraus-
SEIZUNgG, sowohl erkenntnistheoretisch, weıl die Begriffe Heıligkeit und Gerechtig-keıt nıcht aus der Natur, sondern Aaus dem (sewı1ssen ertahren werden, als auch
sıttlıch, weıl die Vernuntft 1Ur durch Gewissenhaftigkeit Zur Erkenntnis (sottes
tfahıg und bereit wiırd. Dıie Erfahrung (sottes als des Gesetzgebers wırd erklärt mMiıt
Hılte des Begriffes der „gottvernehmenden Vernunft“, der VO:  3 Jacobi übernom-
Inen wiırd. Gewiıissen wiırd verstanden als gottvernehmende Vernunft 1ın ethischer
Hınsıcht. Dıie theonome Gewissensauffassung MUu: als klare Antıthese Stattlers
Lehre VO eın „philosophischen Gewissen“ angesehen werden, auf die Sailer 1n
der „Glückseligkeitslehre“ noch nıcht ausdrücklich eingegangen WAar. Im
Gehorsam das Gewiıssen und ın der Gewissenhaftigkeit sıeht Saıler auch die
Bedingung der Hoffnung des Christen, nämlich der Heilszusage (sottes. Damıt
gewıinnt das Gewissen ausdrücklich Bedeutung tür das übernatürliche eıl des
Menschen.“*

Als Professor der Pädagogik gab Saıler 1807 die Schriftt „UÜber Erziehung für
Erzieher“ heraus. Dieses Werk 1st neben der „Glückseligkeitslehre“ (1787) die be-
deutendste pädagogische Schrift Saılers. Einflüsse VO Rousseau, Kant, Basedow und

20 Gerard Fiıscher, Johann Michael Saıler und Friedrich Heınriıch Jacobi Der Einfluf(ß CVanN-

gelischer Christen auf Sailers Erkenntnistheorie und Religionsphilosophie in Auseinander-
SCEIZUNg MIi1t ant. Mıt einem Forschungsnachtrag der Beziehungen der Sailerschen Moral-
theologie ZUX: materijalen Ethık Kants, Freiburg Br. 1995 Barbara Jendrosch, Johann Michael
Saılers Lehre VO Gewissen, Regensburg 1971
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Pestalozzı sınd unverkennbar.“ Der Biıldungsidee der Humanıtät, der sıttlich
utLtONOME Persönlichkeit hat sıch Sailer weıt geöffnet. Dıie legıtiımen Forderungen
der Menschennatur stehen aber für ıhn nıe 1mM Gegensatz Zur UÜbernatur, Zu

Evangelıum, ZUT Kırche. Religiöse, sıttlıche, ıntellektuelle Bıldung siınd ıhm ıne
organısche Eınheıt, eın harmonischer Ausgleıich Wahrung des Prımates der
Relıgion. Das Prinzıp der Erzıehung, ıhr leitender Gedanke und die Atmosphäre, ın
der sıch Erziehung vollzıeht, 1st die Liebe Zu Kınd, und diese wiıeder 1St verankert
1m christlichen Hauptgebot der (zottes- und Nächstenliebe. Ziel der Erziehung 1St
die freie, selbständıge, relıg1öse Persönlichkeit.

1817 erschiıen das moraltheologische Hauptwerk Saılers, seın dreibändıges „Hand-
buch der christlichen Moral,; zunächst tür künftige katholische Seelsorger und dann
für jeden gebildeten Christen“. Es 1st das letzte grofße und das reitste theologische
Werk Saılers eın würdıger Abschied VO theologischen Lehramt. Mıt Sailers
Handbuch beginnt völlıg Neues ın der katholischen Moraltheologie. In
Sprache, Methode, Eınteilung und Oorm hat Saıler die trühere Darstellungsweıise der
Schultheologie verlassen. Seıin Neubau der Moraltheologie, ganz auf biblischem
Fundament, erfolgte in der zähen Auseinandersetzung mıt Kant. In mehr als drei
Jahrzehnten hat sıch Sailer gründlıch w1ıe ohl keıin zweıter den zeıtgenÖS-
sıschen katholischen Theologen 1ın das Denken Kants eingearbeıtet. Er kann 19808

Kants Prinzıpien, Kriterien und Methoden verwenden, auch wenn ın eiıner
bewußten, durch dıe Umstände geforderten Tarnungstaktik Kant kaum einmal
mıiıt Namen NnNT. Saıler übernimmt VO Kant, W as als wahr erkennt, als
„Vernunftlehre“ 1n die Moraltheologie. ber auch seın kritisches Verhältnis
Kant trıtt U weıt stärker hervor als ın der „Glückseligkeitslehre“ und 1n den
„Grundlehren der Religion“. Kants Standpunkt der Vernuntft genugt Saıler nıcht,
und bemüht sıch die organısche Verbindung VO  5 Vernunftftlehre, Relıi-
gionslehre und christlicher Offenbarung. Saılers eigentliche Kritik richtet sıch
Kants Theodizee und die daraus resultierende Irennung VO Religion und Moral
Der Unterschied zwischen Saıler un:! Kant zeıgt sıch wieder in der verschiedenen
Lehre VO Gewissen als dem Kernpunkt der Moralsysteme.

Vernunft und Freiheıit sınd 1n Saıilers Anthropologie die Wesensmerkmale des
Menschen. Sıe treffen sıch als dıe Voraussetzungen für die Sıttliıchkeit 1m Gewıissen.
Schon 1ın den „Grundlehren der Religion“ hat Saıler zwischen Vernuntft und Ver-
stand unterschieden. Dıie Unterscheidung wiırd 1mM Handbuch der Moral SyStema-
tisch ausgebaut: Verstand 1St die Fähigkeıt des Menschen, der Welt und seıiner selbst
bewufßt werden; Vernunft 1Sst die Fähigkeıt, (Gottes bewufßt werden. „Dıie
Wahrnehmung (sottes durch die Vernuntt macht den Menschen erst eigentlich ZUuU

Menschen und 1st die Möglichkeitsbedingung jeder anderen Wahrheitserkenntnis.
Wei] (Gewiıissen Vernuntft 1ın ethischer Hınsıcht Ist; wırd 1im (Gewıssen (sott selber als
höchster Gesetzgeber erNoMMMECIL Dıie Freiheit des Wollens wırd nıcht 1ın erster
Linıe als Wıahltreiheit verstanden, sondern VO der Dynamık der Vernuntft und des
Gewiıssens auf Gott hın als Freiheit ZU Guten. Die Freiheit des Wollens 1St dem

Gerard Fıscher, Johann Miıchael Saıiler un|!| Friedrich Heıinrich Pestalozzı. Der FEinflufß der
Pestalozzischen Bildungslehre auf Saılers Pädagogik und Katechetik, Mitberücksich-
tiıgung des Verhältnisses Saılers Rousseau, Basedow, Kant, Freiburg Br. 1954; Uto Meıer,
Christoph VO:  - Schmid. Katechese zwiıischen Aufklärung und Biedermeaier. Konzeption, Ver-
wirklichung und Rezeption. Eın Beıtrag ZU!T Umsetzung der katechetischen Theorie Johann
Michael Saılers, St. Ottilien 1991 (Studıen ZuUur Praktischen Theologıe, 37)
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Menschen gegeben, damıt die sıttlıche Freiheıit erreiche.“ Dıie Auseinandersetzung
mi1t ant wiırd Verhältnis VO Sıttlıchkeit und Relıgion besonders deutlich:
egen die Autonomıie des (Jesetzes be] ant Sailer die Theonomie des
Gewissensgesetzes. egen die Unabhängigkeıt der Moral VO der Religion be1
Kant Sailer die Priorität der Religion gegenüber der Moral Gegen die
Reduktion des Religiösen autf das Sıttliıche Saıiler den Eıgenwert des Religiösen.

Indem Saıiler das Gewiıissen ausdrücklich als relig1öses rgan taßt, 1n dem 1mM
Sıttlichen ımmer schon Gott als Gesetzgeber miterfahren wird, überwindet eın
rein innerweltliches Gewiıssensverständnıs. c

In solchem Zusammenhang wurde Saıler eın Menschenalter spater der Vorwurt
des „Ontologismus“ gemacht, weıl die Unmiuttelbarkeit der menschlichen Er-
kenntnis (sottes ın der Vernunft und des göttliıchen Gesetzes 1M Gewissen betone.
Der Regensburger Bischoft Ignatıus VO Senestrey stellte daher 873 den Antrag, alle
Werke aılers auf den Index der verbotenen Bücher seizen. Der Schritt hatte kei-
NeEe  - Erfolg, und iıne sorgfältige Prüfung der Texte ergıbt die Grundlosigkeit der
Verdächtigung.“

Neben den genannten Hauptwerken vertafßte Saıiler noch ıne grofße Zahl anderer
Werke, zu Beıispiel Gelegenheitsschriften, Predigten, Lesungen für alle Sonntagedes Kırchenjahres, Werke über den Religionsunterricht, über Priesterbildung. Ihm
geht N auch 1ın seiınem geschrıiebenen Wort N1ı€e darum, 1U  _ akademisch-theoretisch

dozieren. Er 111 nıcht 1Ur Wıssen vermuitteln, sondern den Menschen christliche
Hılte bıeten 1n trohen und schweren Stunden, letztlich auch mıt seinem geschriebe-
11C  - Wort relıg1öses Leben wecken, das als „gottselige Innigkeıit“ 24 versteht, hın-
gelenkt auf die Grundaussage des Christentums, 1n der alle christlichen Kırchen
übereinstimmen: „Gott 1n Christus das eıl der Welt.“ *> Aus solcher Geilstes-
haltung sınd viele Schritten Sailers entstanden, die sıch das Volk, VOT allem die
Gebildeten, richten, EeLW. auch die reizvolle Veröffentlichung 4aus dem Jahr 1810
„Die Weısheıt auf der Gasse, oder 1nnn und Geilst deutscher Sprichwörter. Eın
Lehrbuch tür unls Deutsche, mıtunter auch iıne Ruhebank für Gelehrte, die VO:  -
iıhren Forschungen ausruhen möchten“. Der Band zählt über 400 Seiten.“°

In der Pastoral- W1e€e iın der Moraltheologie un! Religionspädagogik beschritt Sailer
TNECUEC Wege, die herausführten AaUus der dünnen „natürliıchen Religion“ und dem scha-
len Moralisieren der ratiıonalıstischen Autklärer. Von besonderem Interesse erscheıint
heute auch se1ın Bemühen, Geilst und ınn der Liturgie dem 'olk wıeder erschlie-
Ken („Kırchengebete für katholische Chrıisten, Aaus dem Miıssale übersetzt “ 1788
„Vorbereitung des christl]. Volkes ZUT: Feıier der Geburt uUNseCICcs Herrn Jesu Christi“
1796 „Das Hochamt“, 1802 „Die Weıihnachtsfeier“, 1813 „Die Kırchweihfeier“,
1816 1€ I.Charwoche nach dem Rıtus der römiısch-katholischen Kırche“,
817

272 Beide Zıtate be1 Jendrosch, Lehre 254
23 Jendrosch, Lehre 205-—251; Schwaiger, Saıiler. Kırchenvater (wıe Anm 9/ f, Hubert

Wollf, Der Fall Sailer VOT der Inquisıtion. Eıne POsSstume Anklageschrift den Theologenund ıschof aAus dem Jahre 1873, 1: Zeıitschrift für Kırchengeschichte 101 (1990) 344—7%3 (vglauch den Autsatz 1ın dieser Festschrift).
Ignaz Weilner, Gottselige Innigkeit. Dıie Grundhaltung der relıg1ösen Seele nach Johann

Miıchael Saıler, Regensburg 1949
1 269

Neudruck als Taschenbuch (Greno-Taschenbuch 10/20), Nördlingen 1987
Schwaiger, Klassıker 44 %3 Anm.
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Gewiß 1St Saıiler nıcht überall eın orıgineller Denker und Schrittsteller. Er schrıeb
nach einem Wort Diepenbrocks „mıit breitem Kıe Aber ımmer sınd Worte,
die Aus einem kindlich gläubigen Herzen kommen. Überall spuren WIr die
Lebensmacht der christlichen Botschaft, ıhre herbe Kraft, aber auch ihre Innigkeit
und Gemüuültltstiete. Überall stoßen WIr be1 Saıler auf eıne Kenntnıis der Heılıgen Schrift
und der Väter, WwI1e s1e 1Ur AaUus$S einer lebenslangen beständigen Beschäftigung erwach-
SCI1 kann. Saıler ebt und 1n dieser ursprünglichen Welt Und wulfite hre
unvergänglıchen Werte 1n einer genialen Weıse erschließen und weiterzugeben.

Man hat manchmal geglaubt, Saıler als bloßen Kompilator und Eklektiker abtun
können. Gründliche Untersuchungen der etzten eıt haben aber gezeıgt, da{fß

Sailer ohl starke Einflüsse VO  3 der Aufklärung, VO  3 der Romantık, VO der Deut-
schen ewegung her empfangen hat, da{fß aber vertehlt ware, ıh: einer bestimmten
Richtung oder geistigen Bewegung uzuordnen. Er steht als Mensch und Theologe
test und kraftvoll in eiıner schwankenden eıt.

Viele der grofßen deutschen Theologen des 19. Jahrhunderts hat ma{fßgeblıch
beeinflufst, zumiındest iıhnen den Weg bereıtet und iıhnen nach dem Zusammenbruch
der Barockscholastik und dem theologischen Eklektizismus, auch dem Zersetzungs-
prozeiß einer rationalıstischen theologischen Aufklärung, NCUC, tragfähige Funda-

gebaut.
Freilich WAar Sailer nıe Systematıker, und dies erschwert dıe Unter-

suchung. Neben den Arbeıten VO  3 Gerard Fischer, Barbara Jendrosch, arl (Gast-
geber, Johann Hofmeier, Konrad Baumgartner, Konrad Feıereıs, Franz eorg
Friemel, Philipp Schäter und Mantred Probst hat VOT allem Joseph Rupert Geisel-
INa frühzeıtig das Beispıiel einer Einzeluntersuchung ZUr Saijlerschen Theologie
geliefert: „Von lebendiger Religiosität ZU Leben der Kırche. Johann Michael Saıilers
Verständnis der Kırche geistesgeschichtlich gedeutet“ (Stuttgart In gewaltiger
Spannweıte hat Sailer durch alle Stadien lebendiger Auseinandersetzung miıt den gel-
stıgen Bewegungen seıner eıt dıe Konstruktion seıines Kirchenbegriffes durchge-
führt. Er vertiefte den triıdentinıschen Tradıitionsbegriff (Überlieferung ISt ıne die
Schrift ergänzende Offenbarungsquelle) Zur Auffassung der „lebendigen Überliete-
rung”, die eın dasI Kırchentum tragendes Prinzıp wird. Lebendige Überliefe-
LUuNng heifßt für Sailer nıcht 1U Weıtergabe des Apostolıschen Glaubensbekennt-
nısses, sondern Fortpflanzung des relıg1ösen Lebens überhaupt, 1m Gottesdıienst, ın
der Feıier des Kirchenjahres, in christlichem ult und Brauchtum 1m weıtesten
Verstand des Wortes. An diesen Begriff der lebendigen Überlieferung konnte spater
Johann dam Möhler anknüpfen. Von hıer führt die geistige Linıie einem uen

zusammenschauenden Verständnis der „Quellen der Offenbarung“ den Aussagen
des / weıten Vatikanischen Konzıls.

Weıt über 1SsSCITIC bisherige Kenntnis hinausgreifend hat Bertram Meıer Saıilers
Kiırchenverständnıis auf breiter Quellenanalyse untersucht: „Die Kirche der wahren
Christen. Johann Michael Sailers Kirchenverständnis zwischen Unmiuttelbarkeit und
Vermittlung“ (Stuttgart-Berlin-Köln 1990).“” Größe und Grenzen des ekklesiologı-
schen Anlıegens Sajlers werden hiıer ın sorgfältiger Untersuchung und Interpretation
aufgezeigt, auch meılst zeıtbedingte Engführungen und Schwächen. Das iırenische
und Sökumenische Anlıegen trıtt hıer deutlicher hervor. „Dıie Kırche der wahren

28 Diepenbrock, Blumenstraufß 111
29 Münchener Kirchenhistorische Studıen,
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Christen“ 1st be] Saıler der Idee des göttlıchen Stifters nach War die römiısch-katho-
lısche Kırche; „doch beı Abwägung der einzelnen Texte hat INnan den Eındruck, dafß
ın Anbetracht dessen, wıe sıch dıe römisch-katholische Kıirche 1ın ihrer konkreten
Realısatıon darbıietet, der Ruf nach ınnerer Retform lauter spricht als die Zusage
Christıi, diıe ıhr ıne unverlierbare Autorität auf den Weg iıhrer Geschichte mıiıt-
gyab Das Selbstbewufstsein einer solchen Kırche kann daher 1910808 ın eiıner Demut be-
stehen, dıe darum weıfß, menschlichen Versagens Treuhänderin einer Wahrheıit

cc 3iun: Gnade se1ın dürften, dıe sı1e nıcht besitzt, sondern 11UT 1enend austeilt.
Natürliıch WAar ine ZEW1SSE Engführung der Ekklesiologie Saıilers teindselig lauern-
den Zeitgenossen und den spateren trıumphalıstischen Neuscholastikern Wasser auf
die Mühlen ıhrer Beschuldigungen. Saıler nn den wahren Christen eiınen My-
stiker, der nıcht NUur mıiıt satzhaft tormulierbaren Glaubensgeheimnissen rechnet,
sondern auch und zuallererst in einer lebendigen Christusbeziehung ebt. Die
Beziehung Christus wırd VO  - Saıler pneumatisch gedeutet: „Wo der Heıilige
Geınst, da 1st die Kırche Gottes; der Geilst der Wahrheıt, der Sanftmut, der Liebe,
des Friedens, der Güte, der Langmut, da 1sSt die Kırche Christi.“ ” Saıilers theolo-
yische Aussagen bewegen sıch hıer in unmıttelbarer ähe der paulınıschen Um-
schreibung der Liebe als der zentralen, bleibenden Mıtte christlichen Glaubens

Kor 13)
Weil dem Menschen 1m Normaltall eın unmıiıttelbarer Zugang ZUur Person Jesu

Christiı verwehrt bleibt, führt der Weg „Gott 1ın Christus, dem eıl der sündi1-
SCH Ir“ über ıne „Kırche zwıischen Unmiuttelbarkeit und Vermittlung“. Die
Hauptbeziehung Zzu Gott-Menschen Jesus Christus raucht die instrumentale
Nebenbeziehung der Kırche: Ihr 1St aufgetragen, die Gleichzeıitigkeit Christus
herzustellen. Saıler hatte seinen theologischen Werdegang als Dogmatiker 1n der
Schule Benedikt Stattlers begonnen und sıch dann einen Namen als Vertreter prak-
tischer Theologie gemacht, VOL allem 1ın der Pastoral- und Moraltheologie, iın der
Homiuiletik, Katechese und Religionspädagogik. Er nahm den Standort eınes Theo-
logen e1n, der auf die Glaubensvermittlung, auf dıe Seelsorge blickt und zugleich
seın eigenes Selbstverständnis befragt, darın den Ort der Pastoral ermuitteln.
Dıies macht Sailers Theologie, gerade seiıne Pastoral, hochmodern. Pastoral wiırd
1er 1n einem umftassenden Sınn verstanden: Sıe bemüht sıch das Glaubensleben
des Christen 1mM weıten Sınn, eingebunden 1n Kıirche und Welt Deshalb mu{ ıne
VO der Mıtte des Christentums her verstandene Kırche „Got: 1ın Christus, das
eıl der lt“ wesentlich pastoral ausgerichtet se1n; denn ıhr geht ausschliefß-
ıch die Wiedervereinigung des aus der ursprünglichen Ordnung gefallenenMenschen mıt Gott.*

Saılers Kenntnis der Schrift und der Väter, seine tiefe, mystische Frömmigkeıt hat-
ten nıcht I1UTr ZUur Folge, da{fß sıch ıhm der Sınn für die übernatürlich-mystische Seıite
der Kırche NEU erschlofß. Das Organısmus-Denken der Romantık verhalf ıhm auch
dazu, die beiden Seıten der Kırche, ıhre sıchtbare, tehlbare Erdengestalt und ıhre
unsıchtbare, übernatürliche Innenseıte, eıner organıschen lebendigen Einheit
verbinden. Er hat damıt die Voraussetzungen geschaffen, dafß ın der Theologie des
19. Jahrhunderts die Kırche 1n ıhrer Schönheıt und Wesenstülle wıeder ertafßt WeI-

Meıer, Kırche 402
31 Meıer, Kırche 403

Vgl Meıer, Kırche 404
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den konnte. Johann Miıchael Saıler also, und nıcht eLtwa Johann dam Möhler oder
AI Matthias Joseph Scheeben, 1sSt das Verdienst zuzuschreiben, der katholischen
Theologie des 19. Jahrhunderts gegenüber dem dürren Jurıdıschen Kıirchenbegriff
der nachtridentinıschen Kontroverstheologie ZUr Wiıederentdeckung des mystischen
Kırchenbegriffs verholten haben. Allerdings hat diese Sıcht der Kırche TSLI durch
Möhler und Scheeben ıhre spekulative Ausgestaltung erfahren. Freilich können auch
dıe zeiıtbedingten renzen des Saılerschen Kırchenbegriffes nıcht übersehen werden.
SO versteht Saıler 1Wa das Papsttum Ww1ıe die meısten katholischen Theologen se1-
1CeTr eıt ın dem Bild Cyprıans VO „Mittelpunkt der Einheıt“, ohne die überkom-

primatıalen Rechte bestreiten.”
Eın tretftliches Urteil über Saılers Persönlichkeit und geistige Leıistung hat Joseph

(GOrres ın dem Schreiben abgegeben, das 1825 ZUTF Thronbesteigung Könıg
Ludwig VO Bayern gerichtet hat „Unter den achtbaren Männern, die auf deinen
Bischofsstühlen sıtzen, 1St einer der Berufenen, der trüher 1mM Lehramt mıiıt egen sıch
versucht. Er hat mMi1t dem Geılst der eıt SCIUNSCIL 1n allen Formen, diıe ANSCHOM-
INCIL, VOL dem Stolz des Wıssens 1sSt nıcht zurückgetreten, sondern hat seınen
Ansprüchen aut den rund gesehen; keiner Idee 1st turchtsam ZUr Seıte ausgeWw1-
chen, VOT keiner Ööhe des Forschens 1St bestürzt geworden, ımmer 1Ur ıne Stute
höher hat besonnen und ruhig das Kreuz hinaufgetragen und, wWenn auch bıswel-
len verkannt, ın Einfalt und Liebe Ww1e die Geıister, dıe Herzen ıhm bezwungen. Er
hat iıne Schule VO Priestern d1r CrZOSCHI, dıe, den Forderungen der eıt gerecht,
deinen Absıchten bereitwillig entgegenkommt: iıhr dartst du dein 'olk und
seıne Erziehung kühnlich aNV:  enc

Es o1bt Gestalten der Geschichte, dıe den Menschen nıcht mehr loslassen, der
ıhnen eiınmal wirklıch begegnet 1St, und dies ohne jeden inneren oder SAr aufßeren
Zwang. Vielen, den meısten wohl, 1St 9 die Saıler ın seınem langen
Leben begegnet sind. Dazu gehörten viele hundert begeisterte Studenten ın
Dıllıngen und Landshut, aber auch grundverschiedene Menschen W1e€e Lavater,
Matrtthıas Claudius, Friedrich Carl VO:  — Sav1gny, die „königliche“ Antonie Brentano
1ın Frankturt mıt iıhrer Famaılie, die enthusiastischen, komplizierten Geschwister
Clemenss, Chriıstian und Bettina Brentano, die katholischen Stolberg 1n Sonder-
muüuühlen und diıe evangelıschen 1n Wernigerode, Jung-Stilling und Passavant, gnaz
Heıinrich VO Wessenberg” und Alois Gügler, schließlich Eduard VO Schenk, die
Mediziner Andreas Roeschlaub und Johann Nepomuk Rıngseıs, Könıg Ludwig
VO Bayern, Melchior VO  — Diepenbrock und die tast ungezählten geistlıchen Schüler
und Freunde in allen kirchlichen Rängen. In der menschlichen Ausstrahlung, 1mM
gesprochenen noch stärker als ın seınem geschrıiebenen Wort, lag die und wich-
tigste Wırkung Saılers. Er vermuıittelte den Menschen, die ıhm näher begegnet sınd,
den unmıttelbar überzeugenden Eındruck eiıner absolut wahrhaftigen, 1m christ-
lichen Glauben lebenden Persönlichkeit. Clemens Brentano beschreibt seiınen
Eindruck VO Spätherbst 1818, unmıittelbar nach einer längeren Begegnung mıt dem

33 Zur kiırchlichen Hierarchie 1mM Verständnıis Sailers: Meıer, Kırche 191—258, bes 227=230
34 Schiel, Saıler 1, 318

Ignaz Heıinrich Reichstreiherr VO Wessenberg. Brietwechsel mıiıt dem i uzerner Stadt-
pfarrer und Bischöflichen Kommissar Thaddäus Müller ın den Jahren 1801 bıs 1821, Tle.,
bearbeitet VO  — Mantred Weitlauft 1n Zusammenarbeıt mıiıt Markus Rıes, Basel 1994 Quellen
ZuUur Schweizer Geschichte, N 9 111 Abt. 11)
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siebenundsiebzigjährigen Saıler: „Gestern 1Sst der große, tromme, lustige, mutwillıge,
zärtlıche, hüpfende, fliegende, betende, alles umarmende Gottes-Knabe Sailer und

16Christian |Bruder Clemens Brentanos| bei mMI1r angekommen. ar opferte,
lehrte und segnete, un W alr lustig, innıg, Ja mutwillıg, dafß alles trunken Walr VOTL

Freude.“ ” Sailer vermuittelte lebendiges Christentum.
ıne entscheidend wichtige Wırkung Zing 1n ıne T1CUC Priestergeneration, —

nächst VO den drei Jahrzehnten seıner Lehrtätigkeıt ın Dillıngen (1784—1 794) und
Landshut (1800—1 821) AdUs, auf iındırektem Weg aber weıt darüber hınaus, vornehm-
ıch für Altbayern un das bayerische Schwaben, doch auch mıiıt starker
Ausstrahlung ın die deutsche Schweıiz, nach Württemberg und Baden, Österreich,
Westtalen und das Rheıinland, beträchtlich auch 1Ns evangelısche Deutschland, be-
sonders in pietistisch gestiımmte Kreıse.

Den Ausgangspunkt tür die Hochschätzung bei evangelischen Christen boten
zunächst Sailers „Lese- und Betbuch“ und die Übersetzung der „Nachfolge
Christi“, dann Korrespondenzen, persönliche Begegnungen und grundsätzlıch
Saıilers Herausstellen des Gemeinsam-Christlichen und die lebenslange Zurück-
weısung wechselseıtiger konftfessioneller Polemik.”® Von dieser christlich-ırenischen,
gütıgen, hılfsbereiten Haltung blieb die weıte „Priesterschule“ Sailers gekenn-
zeichnet.

Durch den Einflufß des Kronprinzen und Könı1gs Ludwig VO Bayern” Al
1CIIN Sailerschüler und Freunde bei der Neuorganısatıon der katholischen Kırche
Bayerns selit 1821 ın den Domkapiteln und auf Bischofsstühlen beträchtliches, 1n den
spaten zwanzıger und frühen dreißiger Jahren bestimmendes Gewicht. Sailers Geilst
übte zudem beträchtlichen Eintlu{fß 1MmM Bereich des alten Bıstums Konstanz, 1mM
Bıstum Rottenburg (Königreich Württemberg, mıt der katholisch-theologischen
Fakultät 1n Ellwangen und Tübıingen), 1mM Erzbistum Freiburg und 1n der deutschen
Schweiz Lyzeum Luzern), nıcht zuletzt 1n der kırchen- und kulturpolitischen Be-

König Ludwigs und des Mınısters Eduard VO Schenk be] der Neueın-
richtung der Uniuversıität München 1826 1mM Geıist der „Landshuter Romantik“.“
Der unmiıttelbare Fıinfluf(ß Saılers, seiıner Freunde und Schüler ging schon eın Jahr-
zehnt nach Sailers Tod rasch zuende, 1n Bayern eLtwa zusammentallend mıiıt dem
Mınısterium Carl ugust VO bel (1837-1847). In der katholischen Kırche wuchs
der Ultramontanısmus miı1t jedem Jahr. Im preufischen Mischehenstreıit, selt dem
„Kölner Ereijgnis“ (Gefangensetzung des Kölner Erzbischofs Clemens August
Droste Vischering durch dıe preufßische Regierung und dem Erscheinen des
„Athanasıus“ AaUusSs der Feder des alten Görres verschärfte sıch die konfessio-
nelle Polemik 1ın allen Lagern.

36 Clemens Brentano Luise Hensel, z Okt. 1818 Schiel, Saıiler 1) 564
37 Clemens Brentano Luıise Hensel, Nov. 1818 Schiel, Saıler 1, 571

Franz Georg Friemel, Johann Michael Saıiler un! das Problem der Konfession, Leipzıig
1972% Meıer, Kırche, bes. 2166—-397.

39 Hubert Schiel, Biıischot Saıler und Köniıig Ludwig VO:  —; Bayern. Mıt ıhrem Briefwechsel,
Regensburg 1932; Georg Schwaiger, Die persönliche Religiosität Könıig Ludwigs VO

Bayern, 1n Zeitschritt für bayerische Landesgeschichte 49 (1986) 386—398; ders., Könıig
Ludwig VO Bayern (1825-1 848) FEın Lebensbild, ehi 58 11—-37; Heınz Gollwitzer,
Ludwig VO Bayern. Könıgtum 1mM ormärz. Eıne polıtısche Biographie, München 1997

4Ö Georg Schwaiger, Das Herzogliche Georgianum 1n Ingolstadt, Landshut, München
4—1 Regensburg 1994, 129—-132
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Durch den wachsenden Ultramontaniısmus und das Vordringen der kirchenamt-
ıch mächtig geförderten Neuscholastıik ın der kırchlich betriebenen Philosophie und
Theologie wurden Saıilers T1CUC theologische Ansätze zunächst eher verschüttet.
Sailers Ansätze yingen ZWaTr eın 1ın Werke VO  — Johann Baptıist Hırscher, Ferdinand
Probst, Magnus Jocham, Karl Werner und Franz Xaver Lınsenmann, aber die
Zukuntft gehörte zunächst auch ın der Moraltheologie der „römischen Schule“.
Theologische Einflüsse Sailers gıngen ın die Bemühungen der älteren Generatıon der

direkt.
katholischen Tübinger Theologen des vorıgen Jahrhunderts eın, stärker indırekt als

Als sıch der Wende VO ZU 20. Jahrhundert“ dıe alte, selit langem schwe-
lende rage nach der Glaubwürdigkeit des Christentums ın der modernen, I1-delten Welt das Kernproblem aller christlichen Kırchen se1lıt dem Durchbruch der
Aufklärung mıt Macht erhob, oriffen merkwürdigerweise viele der besten
katholischen Denker auf den tast VErSCSSCNECNM, ın der zweıten Hältte des 19. Jahr-
hunderts bewußt verdrängten Sailer zurück, Herman Schell, Sebastıan Merkle, die
Kreıse das Junge „Hochland“ mıiıt iıhrem relig1ös-kulturellen Programm,
Remigıus Stölzle, dann Phılıpp Funk und Hubert Schiel. Nıcht wenı1g trug die

Erforschung der Komplexe „Aufklärung“ und „Romantık“ ZuUur
Phase der Saılerforschung beı Als Ergebnis begann sıch 1m 20. Jahrhundert ftort-
schreitend die Entlastung Saıilers VO  - ungerechten Vorwürten der Vergangen-
heıt abzuzeichnen, seıne wirkliche Bedeutung 1mM geistigen und geistlich-religiösen
Leben seiner Zeıt, se1ın tiefes unterschwelliges Nachwirken 1M Klerus und 'olk
Altbayerns und Schwabens, vornehmlıich über dıe vielen Priester aus Saıilers Schule,
aber auch seiıne geNaANNLEN theologischen Neuansätze ın der Moral- und Pastoral-
theologie, 1ın eıner relıg1ös getragenen Erziehung und Bıldung, ın der Lıturgik, 1ın
eiıner otfenen geistigen Auseinandersetzung mıiıt allen Problemen der modernen
Welt Sailer wırd heute nıcht NUur als eiıner der wichtigsten Väter der NCUECTEN katho-
ıschen Theologie gesehen. Viele seıner zukunftweisenden Ansätze haben 1M ‚WEe1-
ten Vatiıkanischen Konzıil, WEn auch nıcht 1mM ewufßten Rückgrifft, hre Entfaltung
und Bestätigung gefunden.

Georg Schwaiger, Kırche ın der Zeıtenwende. Dıie katholische Kırche Bayerns Begınn
des 20. Jahrhunderts, 1n Münchener Theologische Zeıitschriftt 44 (1993) 14/-—1
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Definitionsversuche VO Liturgie un Liturgik
be] Johann Michael Saıler

VO

Mantred Probst

Einleitung
Johann Michael Sailer, ıne der exponıertesten Gestalten des deutschen Katho-

lızısmus 1n der eıt der spaten deutschen Aufklärung, hat für se1ın Wırken als Priester
und Wissenschaftler seınen Lebzeiten hohe Zustimmung, aber auch scharte
Kritik ertahren. Zu seiınen schärtsten Kritikern gehörte Klemens Marıa Hotbauer ın
Wıen. Er sah 1ın Saılero einen Feınd der Kırche. Er verstieg sıch 1im Zusammen-
hang mit dessen Verbindung Zur Allgäuer Erweckungsbewegung der Aussage,
Saıler se1 gefährlicher als Martın Luther, weıl die Kırche (Jottes nıcht otten Ww1e
dieser, sondern 1im geheimen umzugestalten versuche.' Dagegen Sparcnh Sailers
Schüler un:! Freunde nıcht mMiıt Zustimmung, w1e WIr Beıispıiel Franz Xaver
Schmids noch sehen werden. Im 20 Jahrhundert steigert sıch die Wert-
schätzung Sailers. Er wiırd als „Heılıger eıner Zeitenwende  «2 und als „bayerıischer
Kırchenvater“ tituliert.

Die folgende Studie über den Beıtrag Johann Michael Saılers tür die inhaltliche
Bestimmung VO Liturgie“ und die Etablierung der Liturgik den deutschen
Uniiversıitäten und Hochschulen”? 111 unvoreingenommen und nüchtern die ent-

sprechenden Fakten ammeln und dıe Ergebnisse dazu 1n die zeıtgeschichtliche Ent-
wicklung einordnen. Denn INan kann Sailer nıcht vorbeigehen, WCI1H I1a  - nach

Vgl dazu Hubert Schiel, Johann Michael Saıler. Leben und Briete Leben und
Persönlichkeıt, Regensburg 19458, 530 Zu dem orwurt vgl Mantred Probst, Gottesdienst 1ın
Geist und Wahrheit. Die lıturgischen Ansıchten und Bestrebungen Johann Michael Saılers
(1751-1832), Regensburg 1976, 216-218

Philıpp Funk hat diesen Ausdruck 1n seiner Schrift „Von der Aufklärung ZU!r Romantık“
(München gepragt, der dann zu Untertitel eıner Saılerbiographie wurde; vgl
Wıllibrord Schlags, Johann Miıchael Saıler. „Der Heıiliıge einer Zeıtenwende“, Wiesbaden 1931
Ebd verweıst Schlags auf Funk als Urheber.

Vgl Georg Schwaiger, Johann Michae]l Saıler. Der bayerische Kıirchenvater, München-
Zürich 19872

Vgl azu Probst, Gottesdienst.
Vgl Manfred Probst, nsätze Zur Bestimmung VO  — Liıturgie und Liturgik be1 Johann

Miıchael Saıleri832), ın: Franz Kohlschein/Peter ünsche (Hg.), Liturgiewissenschaft
Studıien Zur Wissenschaftsgeschichte, Regensburg 1996 (LQF 78), 88—-97 Der vorliegende

Beıitrag stellt eıne Fortschreibung dieser Veröffentlichung auf dem Hıntergrund des Sammel-
bandes VO Kohlschein und ünsche dar, da dessen Ergebnisse bei der Abfassung des eıgenen
Beıtrags och nıcht ekannt 11.
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den Anfängen der Liturgiewissenschaft 1mM deutschen Sprachbereich fragt. Schliefß-
ıch hat dreißig Jahre Pastoraltheologie und als deren Teıildisziplin das Fach
Liturgik gelehrt®. Dieser vielleicht bekannteste deutsche katholische Theologe seiıner
Zeıt, der auch Pädagogık, Dogmatık und VOI allen Dıngen Moraltheologie gelehrt
hat, hat sıch ın allen Phasen seiıner akademiıschen Tätigkeit VO Dıllıngen bıs ach
Landshut mıiıt dem Gottesdienst un:! seıner Einordnung ın den theologischen
Fächerkanon betafßt. SO WaTr bıs seiınem Lebensende als Bischof VO' Regens-
burg VO  — der Notwendigkeit eiıner Liturgiereform überzeugt. Allerdings wollte
s1e nıcht den Autklärern überlassen. Seine Landshuter Kollegen Vıtus Anton Wın-
ter und der Regens des dortigen Seminars Matthäus Fingerlos”, radikale Vertreter
der spaten katholischen Aufklärung, ZWAaANSCH Saıler eıner ıntensıven theologı-
schen Auseinandersetzung mıit dem Thema Liturgie und Liıturgiereform, die ıhn
Zur Abklärung und Vertiefung seiner eigenen Anschauungen geführt hat. Seine
Stellungnahme tormulıert 1ın den Grundsätzen aller Lıiturgie, die ın den „Neuen
Beıträgen ZUT Bıldung des Geistlichen“ 1m Jahre 1811 entwickelt hat Dafß damıt
ıne besondere Stellung den Liturgiereformern der spaten Aufklärung eiın-
nımmt, dürtte meılne Studie über „Die lıturgischen Ansıchten und Bestrebungen
Johann Michael Saijlers“ S erwıesen haben.

Nur Andeutungen findet INnan ın meıner Studie über Aussagen Saıilers über das
Fach Liturgıe bzw. Liturgik, Ww1e€e spater Sagtl Das dürfte eın Hınweıs se1n, da{fß
dieses Thema nıcht allzu häufig diskutiert hat und mM1r die Bedeutsamkeit mancher
Aussagen nıcht ımmer voll bewuftt WAar. Diesen Aussagen aılers über Lıturgıe und
Liturgik soll 1m Folgenden noch eiınmal intensıver nachgegangen werden. Dabe;
werden auch Zeıtgenossen herangezogen, dıe ınzwıischen besser ertorscht sınd.
Saılers Posıtionen sollen aber auch mıiıt Aussagen des Vatikanischen Konzıls VeEI-

glichen werden.

Liturgik als Teil der Pastoralwissenschaft
Auf Spuren des Faches Liturgik stöfßt INnan 1n Sailers dreibändıgen „Vor

lesungen ZuUur Pastoraltheologie“ die nach usweıls des Tıtelblattes „auf Betehl
Churt. Durchlaucht Irıer als Fürstbischots VO:  - Augsburg“ 788 be1 Joseph
Lentner 1ın München erschienen sınd. Im ersten Hauptstück oibt Rechenschaft
über „Begriff, Berutf, Zweck, Grenzen, Teıle dieser Wiıssenschaft“. S1e hat „die Bıl-
dung des Seelsorgers ZU unmıiıttelbaren Zwecke“ Zu Besten seiner Gemeinde.
Sailer nın s$1e eshalb auch „Pastoral- und Volkstheologie“. Be1i der Abgrenzung
dieses Faches VO:  - den bisherigen kommt auch auf die Liturgie sprechen.

[)as T1CUC Fach unterscheide sıch auch „  OIn der Liturgie, dıe iın den bessern Pflanz-
schulen der katholischen Geıistlichkeit (Priesterhäusern) gelehret wiırd. Dahın gehö-
reit alles, W as die Handgrıiffe, Formulare, Rubriken bey dem öftfentlichen (sottes-
dienste und bey Austheilung der Sakramente betrifft, und also mehr gezeiget werden

6 Vgl azu Probst, Gottesdienst 2326
Vgl Josef Steiner, Liturgiereform ın der Aufklärungszeit. Eıne Darstellung Beispiel

Vıtus Anton Wınters, Freiburg-Basel-Wiıen 1976; Probst, Gottesdienst 2177=-2795
Vgl Probst, Gottesdienst 285

O  Q Vgl azu Probst, Gottesdienst.
10 München 788/89 Dıie bischöfliche Druckerlaubnis des 1. Bandes datiert bereıits VO
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kann, als miıt Worten erkläret werden bedarf“." Saıiler spricht hier VO  - der
Einführung 1ın dıe lıturgischen Rubriken un! der praktiıschen Eınführung ın die
lıturgischen Aufgaben des Priesters, die auch heute nıcht iın den Theologischen
Fakultäten oder Fachbereichen, sondern ın den Priesterseminaren angesiedelt sınd.
Ldiese Arbeıitsteilung ll Saıiler nıcht Er gebraucht tür diesen Bereich den
Begriff „Liturgie“, W1e€e damals iın Landshut wahrscheinlich üblich W Aal. Wıe wiırd

dann se1ın eıgenes Materialobjekt als Wissenschafttler abgrenzen und benennen?
Was behandelt als Wıssenschafttler autf seıiner Lehrkanzel? Das wiırd 1mM Vorwort
des ersten Bandes nıcht gESAZT Er macht MNUr folgende Grundsatzaussage: In seıiınen
Vorlesungen für Pastoraltheologie 11 ber die vielen Aufgaben der Seelsorger
sprechen. Dabeı behandelt vierter Stelle „den Priester (sottes ZU Besten se1-
NCcs Volkes“, fünftens den Priester Krankenbett und sechstens 1mM Beichtstuhl.!*
Er nın die verschiıedenen Bereiche „Zweıge der Pastoraltheologie“. Lediglich WelIl-
den den Quellen des Faches auch die „Rıtualen“ aufgezählt. Den Begriff
Liıturgik gebraucht 1ın der Einleitung nıcht.

Was Sagl Saıler, über den Priester (Cjottes spricht? Dıies geschieht 1mM dritten
Band der Pastoraltheologie, der eiınem grofßen Teıil lıturgischen Fragen gewid-
Met 1St.  13 ber auch dort suchen WIr vergeblich ıne Begriffsklärung. Der Priester
(zottes Zu Besten der Gemeinde hat den Beruft „ &Ur Beförderung des reinen
Gottesdienstes 1n seiıner Gemeinde“. Saıler 111 den Priester darstellen, „1N wıe fern

besonders un! zunächst auf den zußerlichen Gottesdienst FEintlui(ß hat“ Im Fol-
genden tinden WIr keine systematische Darlegung der anstehenden Fragen. Was 111a

vorfindet, stellt den Versuch dar, die künftigen Priester einem tieferen Verständnis
der Zeremonıuen und des Kırchen)jahres hinzuführen. Der Schwerpunkt hıegt dabei
eindeut1ig aut dem Kirchenjahr.” Saıler drängt auf den Prımat des Wesentlichen 1m
Kırchenjahr. Dıiıe Feıer des Sonntags und der großen Heılsteste MUu: 1mM Mittelpunkt
des Herrenjahres stehen. Sınn und Zweck der Feste sınd dem Volk durch Predigt
und Katechese nahezubringen. Eınen besonderen Akzent legt Sailer auf die rmOg-
lıchung eıner verstehenden Mıiıtteier der Sonntagsmesse durch das 'olk und auf Zro-
Rere Gemeinsamkeit zwiıischen Priester und olk Dafür entwickelt eın Viıer-
Punkte-Programm. Eıne Hılte für eın besseres Miteinander kann ıne deutsche
Übersetzung der Mefßgebete se1n. Der Zzweıte Vorschlag entspricht den VOT dem
IL. Vatıkanıschen Konzıl geübten Mefandachten, der drıitte der deutschen Sıng-

und der vlierte der Betsingmesse. ® Ahnliche Anstrengungen unternımmt CI,
dıe künftigen Seelsorger befähigen, das Volk bei der Feıier der Sakramente und
Sakramentalıen 1ın das Verständnıis der „Zeremonıien“ eintühren können. uch ın
den außerliturgischen Frömmigkeitstormen, w1ıe Dn B. Walltahrten, drängt Saıler auf
den Prıimat des Wesentlichen und ordert deren CHNSC Anlehnung die Lıiturgıie.

aıler, Pastoraltheologie 1,
12 aıler, Pastoraltheologie 1,
13 aıler, Pastoraltheologie 3: 1—2
14 Saıler, Pastoraltheologie 3, 61

Dıies dürfte uch aut Saılers Sıtuation 1n Dillingen zurückzutühren se1n, ıhm dıe
Darlegung der Sakramente verwehrt WAarT, vgl Probst, Gottesdienst

16 Vgl Probst, Gottesdienst Bereıts ın seınem Vollständigen Lese- un\! Betbuch (2 Bde.,
Bamberg und Würzburg hatte urc die Übersetzung des Ordo Miıssae dafür DESOFZL,
da{fß das 'olk dıe lateinıschen Gebete des Priesters 1n der Muttersprache verfolgen konnte.

tür katholische Leser übersetzt“ heraus.
Dıieses Gebetbuch weIlst ıne große Nähe ZUuU!r Liturgıie auf. 1/8558 gab Saıiler die „Kirchengebete
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Saıler sıeht also ın dieser frühen Periode die Behandlung des „OÖffentlichen (sottes-
dienstes“ als Teıl der Pastoraltheologie. Es gelingt iıhm noch nıcht, für diesen Teıl
einen tormalen Begriff pragen. Er scheint auch nıcht primär eiıner systematı-
schen Darstellung der Inhalte interessıiert, sondern der Ausbildung der künftigen
Lıturgen der Gemeıinden. Er betreıibt primär nıcht ıne sachbezogene, sondern ıne
beruts- bzw. ausbildungsbezogene Wiıssenschaft. Damiıt lıegt voll auf der Linıe der
Rautenstrauch’schen Konzeption der Pastoraltheologie 1m Zusammenhang der at-
ıch verordneten Österreichischen Retorm des Theologiestudiums, die 1n den tolgen-
den Jahren un! Jahrzehnten auch 1mM deutschen Bereich Eınzug hıelt 1777 wurde das
NECUC Fach Pastoraltheologie verbindlich den Hochschulen des Öösterreichischen
Kaiserreiches eingeführt. In dem Tabellarıschen Entwurt des Eınführungsdekretes
1st die Liturgik als Teıilbereich der Pastoraltheologie festgeschrieben. Jedoch geht
Saıler be1 der Eıinteilung der Pastoraltheologie bereıits eigene Wege, wI1ıe eın Vergleich
ergıbt.

Vergleichen WIr Saılers Ausführungen kurz mıiıt dem Tabellarischen Entwurtf VO
Abt Stephan Rautenstrauch sSOWIl1e mıt Wel weıteren trühen katholischen Vor-
angern. Rautenstrauch behandelt die Lehre VO Seelsorger als Pädagogen und
Katecheten, als Verwalter und Ausspender 1M Gottesdienst, als geistliıch Orlen-
tıerter Vorsteher.!? Franz Gıittschütz nımmt 1n seinem Leittaden VO 1785 zunächst
ıne Zweıiteilung der Pastoraltheologie VOTVI. Sıe hat „das Amt des Wortes oder den
Religionsunterricht“ und „den außerlichen Religionsdienst“, orunter die Litur-
z1€ versteht, behandeln. Schließlich fügt doch als drıtten Teıl die Eigenschaften
Z Seelsorgeramt hınzu. uts Ganze der beiden Bändchen gesehen, nımmt dıe
Behandlung der Liturgıe be1 Franz Gıittschütz erheblichen Raum 1n. Franz Chriı-
sti1an Pıttroft teılt die Pastoral eın 1n die Unterweisungspflicht, die Ausspendungs-
pflicht und die Erbauungspflicht des Seelsorgers. Er x1bt damıt tast wörtlich Rauten-
strauch wıeder. Dıie Behandlung der lıturgischen Fragen tällt bei Pittrofft deutlich
kürzer aus uch tlıcht häufiger als Saıler hıstorische Fakten und rubrizistische
Gesichtspunkte eın

Saıiler hat ‚.WarTr auch ıne Dreıiteilung der Aufgaben, aber s1e weıcht doch VO allen
dreien ın eigenwillıger Weise ab Er teılt nämlıch seıne Pastoraltheologie eın 1N:

Der Seelsorger 1ın seıner Vorbereitung, oder Unterricht VO  -} dem erbauenden Schritt-
betrachten Der Seelsorger ın seınen Amtsgeschäften un: 111 Der Seelsorger 1ın
seiınen übrigen Verhältnissen. Saıiler folgt 1n seiınem Konzept der Pastoralwissen-
schaft der Rautenstrauch’schen Grundkonzeption, wobe!l 1M Vergleich Rauten-
strauch und trühen Nachahmern eiıgene, orıgınelle Akzente So führt den
Seelsorger Zuerst 1ın das praktische Schriftbetrachten eın und wıdmet dieser Aufgabe
fast den BaNzZCH ersten Band, W as auf katholischer Seıite damals einzıgartıg se1ın
dürtte Das VO der hohen Wertschätzung, die Saıiler damals bereits der Heılı-
SCH Schriftt entgegenbrachte. Ebenso fällt seıne geistvolle Erklärung des Kırchenjahres
auf. Dabe 1st die Bedeutung, die dem Sonntag beilegt, seıner eıt OÖraus, ebenso

17 Vgl azu Franz Kohlschein, Zur Geschichte der Liturgiewissenschaft 1M katholischen
deutschsprachigen Bereıch, 1n: Franz Kohlschein/Peter ünsche (Hg.), Liturgiewissenschaft
Studien Zur Wiıssenschaftsgeschichte, Müuüunster 1996 (LQF 78), 1—/2, hıer

18 Vgl Kohlscheıin, Geschichte 10
19 Diese Eınschätzung 1st auf dem Hıntergrund der reı umfangreichen Bände VO: insge-

Samnt mehr als 1600 Seıten sehen. Der vierte and behandelt die TE Ptlichtenbereiche noch
einmal 1ın Stichworten. Saılers Pastoraltheologie umfaßt 12872 Seıiten.
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auch das Programm tür Gemeinschaftsmessen, die ıne größere Gemeinsamkeıt ZW1-
schen dem Handeln des Priesters und dem Beten des Volkes erbringen sollen Das
Wort Liturgik aber tindet sıch 1ın der ersten Auflage der Sajlerschen Pastoraltheo-
logıe noch nıcht.

Theorieansätze für Liıturgıe und Liturgik ın den Neuen Beıträgen “on 18117

ıne bedeutende Entwicklung 1M Denken Saılers über die Liturgie schlägt sıch
nıeder 1n den „Neue(n )Beıträge(n) ZUr Bıldung des Geıistlichen“ VO 1811 Dabe!ı
geht auch iın dieser Phase nıcht Zzuerst wıssenschattstheoretische Fragen,
sondern Bıldung und Weıterbildung der Geıistlichen. ber seıne Vorstellungen
haben siıch geklärt un die Begriffe Liturgie, Lıturge und Liturgik sınd Banz geläufig
geworden. Dıie Eınteilung der Aufgaben der Seelsorger 1st 1U  - Lehre, Liturgie un:
Eınzelseelsorge, individuelle Seelenpflege geNaANNT. Dıiese sind Funktionen des eiınen
kirchlichen Amtes, die alle dreı gleichen Rang einnehmen.

Beıi der Bestimmung der lıturgischen Handlungen tolgt Saıler dem damals tradı-
tionellen Schema Die Handlungen tür die NZ Gemeinde sınd der äußerliche,
öffentliche, kırchliche Gottesdienst, während die Austeilung der Sakramente nach
den Bedürtnissen einzelner Gemeindemitglieder erfolgt. Saıiler verfolgt das Zıel, dafß
dıe Alumnen und die Priester als lebendige Getäfße und Urgane der Religion diese
als Lehrer verkünden, als Lıturgen darstellen und als Seelsorger ın das Gemüt des
Volkes einbilden.

In den Neuen Beıträgen xibt eiınen ersten wichtigen Ansatz einer Theorie der
Liturgik als Wıssenschaftt. Typisch tfür Sailers Sıcht 1st dabei die CILSC Verbindung VO  ;

Liturgie un!: Liturgik. Sailer sıeht beıde dem Wesen nach als eınes S1e ntier-
scheiden sıch 1Ur darın, Sagl CI, „dafß Lıturgie alle Anstalten der zußeren Relıgion,
und Liturgik die Wissenschaft VO den Religions=Anstalten umtafßt“. Um die ıtur-
oik richtig betreiben können, komme alles daraufd zuerst richtig bestimmen,
W as Liturgie sel. Er macht sıch eshalb auf dıe Suche nach dem Grundprinzıip aller
Liıturgie un! Liturgik. Saıiler entwickelt dıe Antwort 1ın drei Stufen, wI1e für se1ın
Denken charakteristisch 1st: Auf der Ebene aller Liturgie Auf der Ebene der
christlichen Liturgıie und Auf der Ebene der katholischen Liturgie.“”

41 Liturgıe und Liturgik auf der Ebene der Vernunft
Die rage Sailers lautet: Was 1St Liturgie, mıiıt den Miıtteln der Vernuntft

gefragt? Seine Antwort lautet: die Liturgie 1st heıilıge Kunst“. Mıt dieser rund-
AUSSasc 11 Z Ausdruck bringen, dafß alle Liturgie ıne Innen- und ıne
Außenseite hat, WI1e die Religion ıne Innen- und Außenseite hat“ Der aufßere

Vgl diesem VO  - Saıler oft verwendeten Ternar Bertram Meıer, Dıie Kırche der wahren
Christen. Johann Michael Saıilers Kirchenverständnis zwischen Unmittelbarkeit und
Vermittlung, Stuttgart-Berlıin-Köln 1990, 3747

21 Der Begriff Kunst 1ın der hier verwendeten Bedeutung taucht Zzu ersten Mal 1n Johann
Michael Saılers akademischer ede „Vom Bunde der Religion mıit der Kunst“ VO 1808 auf.
Wahrscheinlich 1St dabe!] VO dem Gedıicht des Romantikers August Wıilhelm chlege
„Bund der Kırche mıiıt den unsten“ inspiırlıert; vgl azu Probst, Gottesdienst 152 E 176 Vgl
uch den Autsatz VO Miıchael Kohlhäufl iın dieser Festschriuft.

22 Vgl Mantred Probst, Dıie Lıturgıe 1n Saılers Religiosıität, In: Georg Schwaiger/Paul Maı
(Hg.), Saıler und seıne eıt. Regensburg 1982, 323-330, 1ler 3726
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CGottesdienst hat nach ıhm dıe Aufgabe, die innere Religion ottenbaren und
zugleıch stärkend und belebend auf die iınnere Religion des Herzens zurückzuwir-
ken In dieser Darstellung des Inneren nach außen, dıe wıederum auf das Innere
zurückwirkt, sıeht Saıiler den höchsten Grundsatz aller Liturgie un: Liturgik. Saıiler
vollziehrt sofort auch den Umkehrschlufß: Lıiturgie und Kult haben keinen anderen
Zweck als dıe Offenbarung und Belebung der inneren Religion. Wer S1Ee verzweckt
für die Politik oder für die Moralıtät oder Humanıtät oder tür die Aufklärung, der
verkennt ıhr Wesen.“ Saıler tormuliert den höchsten Grundsatz aller Lıturgıe und
Liturgik konsequent SO:

„Alle dıe, und 1Ur die Religions-Anstalten sınd als Gesetze der ewıgen Vernunft,
oder wenıgstens als den Gesetzen der ewıgen Vernuntft gemäfß, anzuerkennen, wel-
che die wesentliche Tauglichkeıit haben, das Leben der Religion nach außen offen-
baren, und durch diese Offenbarung das Leben der Relıgion, da, ISt, erhal-
ten, stärken, erhöhen, und da, nıcht ISt, wecken un:! IICUu schaften

CL 24nach dem aße der Empfänglıichkeit.
Dieser Grundgedanke Saılers tindet auch starken Ausdruck 1M Vorwort der

Liturgiekonstitution des I1 Vatikanischen Konzıils, ausdrücklich auf die Lıitur-
z1€ und die Kırche angewandt wiırd: Dıie Lıiturgie tragt 1n höchstem alßße dazu beı,
da{fß das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung des Mysteriıums Christi
und des eigentlichen Wesens der wahren Kırche wiırd, der eigen 1St, zugleıch gOtt-
ıch und menschlıch se1ın, sıchtbar und mıiıt unsıchtbaren Guütern ausgestattet ...
und ‚W ar 5 da{fß dabe! das Menschliche auf das Göttliche hingeordnet und ıhm

c 25untergeordnet 1St, das Sıchtbare auf das UnsichtbareGottesdienst hat nach ihm die Aufgabe, die innere Religion zu offenbaren und  zugleich stärkend und belebend auf die innere Religion des Herzens zurückzuwir-  ken. In dieser Darstellung des Inneren nach außen, die wiederum auf das Innere  zurückwirkt, sieht Sailer den höchsten Grundsatz aller Liturgie und Liturgik. Sailer  vollzieht sofort auch den Umkehrschluß: Liturgie und Kult haben keinen anderen  Zweck als die Offenbarung und Belebung der inneren Religion. Wer sie verzweckt  für die Politik oder für die Moralität oder Humanität oder für die Aufklärung, der  verkennt ihr Wesen.” Sailer formuliert den höchsten Grundsatz aller Liturgie und  Liturgik konsequent so:  „Alle die, und nur die Religions-Anstalten sind als Gesetze der ewigen Vernunft,  oder wenigstens als den Gesetzen der ewigen Vernunft gemäß, anzuerkennen, wel-  che die wesentliche Tauglichkeit haben, das Leben der Religion nach außen zu offen-  baren, und durch diese Offenbarung das Leben der Religion, da, wo es ist, zu erhal-  ten, zu stärken, zu erhöhen, und da, wo es nicht ist, zu wecken und neu zu schaffen  «24  nach dem Maße der Empfänglichkeit.  Dieser Grundgedanke Sailers findet auch starken Ausdruck im Vorwort der  Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils, wo er ausdrücklich auf die Litur-  gie und die Kirche angewandt wird: Die Liturgie trägt „in höchstem Maße dazu bei,  daß das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung des Mysteriums Christi  und des eigentlichen Wesens der wahren Kirche wird, der es eigen ist, zugleich gött-  lich und menschlich zu sein, sichtbar und mit unsichtbaren Gütern ausgestattet ...;  und zwar so, daß dabei das Menschliche auf das Göttliche hingeordnet und ihm  «25  untergeordnet ist, das Sichtbare auf das Unsichtbare ...  Diese Sätze klingen wie ein Kommentar zu der grundlegenden Einsicht Sailers,  daß alle Liturgie Zeichen- und Symbolcharakter hat und das Zeichen dem Be-  zeichneten, das Innere dem Äußeren zu dienen hat. Seine daraus erfließende War-  nung vor Verzweckung der Liturgie hat auch in unseren Tagen hohe Aktualität,  selbst an die Adresse der Kirchenleitungen gerichtet, wie die immer noch steigende  Zahl der von den Kirchenleitungen ausgerufenen oder gebilligten Zwecksonntage  und der Welttage zeigt.”®  Sailer zieht aus seinem höchsten Grundsatz gleich eine Reihe praktischer  Folgerungen, die ihren zeitgenössischen Hintergrund nicht verbergen können. Die  von vielen Aufklärern geforderte Simplizität in der Liturgie” sei nicht sonderlich  empfehlenswert. Ebenso sei es falsch, „den bloßen Unterricht der Völker zur Einen  ” Vgl. Romano Guardini, Liturgie als Spiel, in: ders., Vom Geist der Liturgie, Freiburg  8121922 56-70;  *- NB 1173  WECZE  % Vgl. Walter von Arx, Der Sonntag und die Zwecksonntage. Die Verbindung aktueller  Anliegen mit der Sonntagsliturgie, in: Alberich Martin Altermatt/Thaddäus A.Schnitker  (Hg.), Der Sonntag. Anspruch - Wirklichkeit — Gestalt. Festschrift Jakob Baumgartner, Würz-  burg-Freiburg/Schweiz 1986, 127-138. Jüngstes Beispiel der Welttage dürfte der von Johannes  Paul II. eingerichtete Welttag der Kranken am 11.Februar, dem Gedenktag Unserer Lieben  Frau von Lourdes, sein.  7  Vgl. dazu Waldemar Trapp, Vorgeschichte und Ursprung der liturgischen Bewegung  vorwiegend in Hinsicht auf das deutsche Sprachgebiet, Würzburg 1939, 35f. Eine ähnliche  Position wie Johann Michael Sailer vertritt: Schutzschrift für die Pracht beym katholischen  Gottesdienste, in: Gesammelte Schriften unserer Zeiten zur Vertheidigung der Religion und  Wahrheit, 8. Bd., Augsburg 1791, 1-153.  348Diese Säatze klingen W1e€e eın Kkommentar der grundlegenden Einsıcht Saılers,
da{fß alle Lıturgie Zeichen- und Symbolcharakter hat und das Zeichen dem Be-
zeichneten, das Innere dem Außeren dienen hat Seine daraus erfließende War-
NUuNng VOT Verzweckung der Lıturgıie hat auch ın unNlseren Tagen hohe Aktualıtät,
selbst dıie Adresse der Kırchenleitungen gerichtet, Ww1e dıe ımmer noch steigende
Zahl der VO  - den Kırchenleitungen ausgerufenen oder gebilligten Zwecksonntage
und der Welttage zeigt.“”

Sailer zıeht AUS seiınem höchsten Grundsatz gleich ıne Reihe praktischer
Folgerungen, die iıhren zeıtgenössischen Hıntergrund nıcht verbergen können. Dıie
VO vielen Autklärern geforderte Sımplizıtät ın der Liturgie“ se1l nıcht sonderlich
empfehlenswert. Ebenso se1 talsch, „den bloßen Unterricht der Völker ZUuUr FEınen

23 Vgl Romano Guardınıi, Liturgie als Spaiel, 1n: ders., Vom Geist der Lıiturgie, Freiburg441929 56—/70
24 NB“*“ M
25
26 Vgl Walter VO Arx, Der Sonntag und die Zwecksonntage. Dıie Verbindung aktueller

Anlıegen mıiıt der Sonntagslıturgie, 1n Alberich Martın Altermatt/Thaddäus A.Schnitker
(Hg.), Der Sonntag. Anspruch Wıirklichkeit Gestalt. Festschrift Baumgartner, Würz-
burg-Freiburg/Schweiz 1986, 1271 38 Jüngstes Beispiel der Welttage dürtte der VO' Johannes
Paul I1 eingerichtete Welttag der Kranken 11. Februar, dem Gedenktag nserer Lieben
Frau VO: Lourdes, se1in.

Vgl azu Waldemar Trapp, Vorgeschichte und Ursprung der lıturgischen Bewegung
vorwiegend ın Hınsıcht auf das deutsche Sprachgebiet, Würzburg 1939, 354 Eıne Ühnlıche
Posıtion w1ıe Johann Miıchael Saıiler vertritt: Schutzschrift tür die Pracht beym katholischen
Gottesdienste, 1ın: Gesammelte Schriften unserer Zeıten ZUur Vertheidigung der Religion un:!
Wahrheit, Augsburg 17/91, 1153
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Hauptsache aller Liturgie machen“. Lehre als Lehre habe keinen lıturgischen
Charakter, sondern 1Ur als Offenbarung und Belebung des relıg1ösen Sınnes. Da-

se1 ıne Predigt a4aUus apostolischem Geıiste „eIn höchst wichtiger Bestandteıl der
aufßern Religion“. Ebenso se1 der Gedanke des Opfters ın der Liturgie höchst ANSC-
IMNECSSCIL Den Kırchengesang iın der Volkssprache bezeichnet Sailer als echt lıturgisch,
während ıh friere, Wn „eIn eiskaltes Lied“ lese, „1N dem weıter nıchts als

« 28ıne kalte Pflicht kalt abgehandelt, und 1ın ebenso kalte Reiıme SCZWU 1St.
uch Gemüiälde, Statuen un! Bılder 1mM Kırchenraum entsprechen nach Saıler dem
Grundsatz aller Liturgie

K Liıturgıe un Liturgik auf der Ebene des Christentums
ach der Charakterisierung der Liturgie als Ausdrucks- oder Symbolhandlung,

die ıhre ormale Struktur betrifft, kann Saıiler 1U die zweıte Grundsatzirage stellen:
Was 1st Lıturgıie und Liturgik ach dem Grundsatz des Christentums betrachtet? Be1
der Beantwortung dieser rage entwickelt Saıiler ine Zzweıte Wesenskomponente, dıe
inhaltliıch bestimmt st. Er entwickelt diese 1mM „Grundsatz der christlichen Lıitur-
“  z1e Er erschlie{ßt s1e tolgendermaßen:

„Wenn 1U (szott iın Christus das eıl der Welt, dıe Grundwahrheit aller Wahr-
heıten des SaANZECN Christentums Ist; WenNn Regeneratıon der Menschheit durch
Christus der 7weck aller Zwecke, der Geilst des SaNzZCNh Christentums ISt; WEeNn der
christliche Gottesdienst keine andere Aufgabe haben kann, als das Christentum ach
seıner Wahrheit und nach seiınem (Geliste teıls offenbaren, teıls eleben: wırd
der öchste Grundsatz aller christlichen Liturgie ausgedrückt werden können:

Ile dıe, und 1Ur die Religionsanstalten ın christlichen Gemeıinen (sıc!), sınd dem
Geilste der Eınen, wahren, ewıgen Religion gemäfß, die 1m Stande sınd, den Glauben

CJott 1n Christus, und die Regeneratıon der Menschheit durch Christus, offen-
baren, un! durch diese Offenbarung denselben Glauben, und dieselbe Regeneratıon

c 2in den christlichen Gemütern überall halten und Öördern.
Saiıler erganzt mıt diesem zweıten Prinzıp das formale Außen-Innen-Schema mıt

einer inhaltlichen Komponente. Christliche Liturgie 1sSt eın Schema, das INa  - mıiıt
beliebigem Inhalt tüllen könnte. In ıhrem Inneren vollzieht sıch die Wiederver-
söhnung un -vereinıgung des in Sünde gefallenen Menschen mıt (sott durch Chriı-
STUS. Deshalb MUu christliche Liturgie diese Inhalte auch offenbaren und darstellen
und wıederum ın den Herzen vertieten. Mıt seıner Erkenntnis kommt Saıler heuti-
SCHl Aussagen der Liturgıie sehr nahe, WenNnn 1MmM Gabengebet des Sonntags 1mM
Jahreskreiıs heißt Y° enn oft WIr die Gedächtnisteier dieses Opfters begehen,

30vollzieht sıch uns das Werk der Erlösung Diese Aussage hat die Liturgie-
konstitution programmatisch den Anfang ıhrer Aussagen über die Liturgie SC
stellt M1

28 NB“ 1L, Johann Michael Sailer polemisiert 1er die Anhänger Immanuel Kants
den katholischen Lieddichtern der Autfklärung; vgl azu Rupert Giessler, Dıie geistliche

Lieddichtung der Katholiken 1m Zeıtalter der Aufklärung, Augsburg 1928; Wolt Bretschneıider,
Pädagogische Bedeutung und Funktion des deutschen Kırchenliedes zwıschen Aufklärung
un! Restauratıon dargestellt Werk des Kaspar Anton VO Mastıaux (1766-1 828) (foto-
mech vervielt. Dıss), Bonn 1980

29 NB“ I 81
30 Meßbuch für die Bıstümer des deutschen Sprachgebietes 2) Einsiedeln U, 1975 17

derselbe Text 302; vgl auch ahnlich 240 Im vorkonzılıaren Meßbuch: Gabengebet des OnNnn-

ta% ach Pfingsten.
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Wenn Saıiler VO der Regeneratıon der Menschheit durch Christus redet, spricht
dieselbe Wırklichkeit AaUusSs Ww1e die Liturgıe und die Liıturgiekonstitution. In spateren
Phasen gewiınnen seıne Aussagen noch Klarheıt, denn wırd sıch bewulßßt, da{fß

diesem Werk auch das Wırken des Geilstes gehört. In Saılers Spätschrift „Der
christliche Monat  ‚6 schreıibt „Die sıchtbaren Zeichen, durch diıe (Gott auf den
Menschen wiırkt, heißen Sakramente“. Sıe sınd nıcht I11UT Symbole, sondern „auch
kräftige Zeıichen, die die heiligmachende Gnade 1iın sıch fassen, Zeichen, ın welchen
und durch welche der (Gelst (Jottes 1mM Menschen iınnerlich bewirket, W 4S s1e außer-
ıch andeuten, und dıe ewıge Erbarmung mıittheıilet, W as S1e als Zeichen vorbilden

Mıt der Auffassung, Liturgie 1St Feier der Versöhnung, 1st Feıer der Erlösung und
Neuwerdung nımmt Saıiler eiınen wesentlichen Gedanken der Liıturgiekonstitution
VOTAQaUS, W as die inhaltliche Seıte der Liturgie betritfft Damıt älßt Saıler die arocke
Liturgjieauffassung VO „cultus debitus“ weıt hınter sıch und wırd eın Vorläuter
einer ganzheıtlichen, das Innere und das Außere, das Heıilswirken (Jottes und das
kultische Iun der Gläubigen integrierenden Liturgieauffassung, W1€e S1e die Liturgie-
konstitution des {l Vatıkanums kırchenamtlich tormuliert hat.”

Wıe beım Grundsatz aller Liturgıe zıeht Sailer auch beim Grundsatz aller
christlichen Liturgie weıtreichende Konsequenzen. Echt lıturgischen Charakter
haben danach die öffentlichen Bıtten und Gebete, die Dankgebete und dıe Fürbitten,
ebenso alle geistlichen Gesänge, Psalmen und Hymnen. Ebenso gehören Zur christ-
lıchen Liturgie die Sakramente Christı. mıt dem Gelst Christı ausgespendet. Saıler
spricht hier auch VO den vier Grundtormen aller christlichen Lıiturgıie, nämlich
Gebet, Predigt, Gesang, Ausspendung der Sakramente. Gerade ın diesem Bereich
des christlichen Grundsatzes der Lıiturgıie klagt Sailer heftig über Verwüstungen, die
ıne unchristliche Aufklärung 1mM Gottesdienst der christlichen Kontessionen aNSC-
richtet habe.“* ach seıiner Auffassung 1st 1Ur derjenige 1ın der Lage, Liturgik richtig

bestimmen und betreiben, der den richtigen Begriff VO Liturgie hat. Von
daher spricht Saıiler allen Aufklärern, sSOWwelılt S1e die Liturgie 1Ur als Schule
Zur Sıttlichkeit bestimmen, das Recht ab, der VO ıhm für notwendiıg erachteten
Liturgiereform mitzuwirken.”

och tehlt uns der dritte Grundsatz Saılers. Wırd uns weıtere wesentliche
Elemente der Liturgie aufdecken?

3.3 Was ıst Liıturgıe auf der Ebene des Katholizismus®
Wer Sailers Denken 1ın den drei Schritten der Vernuntt, des Christentums und des

Katholizismus kennt, wiırd über die folgende Antwort nıcht überrascht se1n. Sıe lau-
tetL.: Der höchste Grundsatz der katholischen Liturgıie kann kein anderer se1ın als der
chrıstliıche, weıl „das katholische Christentum offenbar Christentum seıiın mufß,
katholisch, allgemein, seın können Ist die Versöhnung der Menschheıit mMIıt
Cott und dıe Neuschaffung der Menschheit Zu göttlichen Leben der Geilst des gAll-
zen Christentums: wırd sıch auch ın dem katholischen Christentum otfenbaren

arı 170 f; ZU!r Deutung vgl Probst, Gottesdienst 226—-229
33 Vgl f deren Iragweıte vgl Emıil Joseph Lengeling, Liturgie Lıturgjiewissen-

schaft, in: Neues andbDbuc theologischer Grundbegriffe. FErw. Neuausgabe ın hg. VO
Peter Eıcher, Bd 3) München 1991, 288—305

NB“ IL,
35 Vgl Probst, Gottesdienst 286—-289
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un durch Offenbarung eleben müuüssen“. Der katholische Gottesdienst soll ohl
„eıne ellere Anschauung jener Grundlehre und eiınen Schwung Zr

Förderung jenes Werkes aller Werke“ bewirken.? Danach geht Sailer gleich ZUr

Entwicklung praktischer Prinzıpien über, dıe noch eiınmal den Vorrang der
Innenseıte, des geistliıchen Geschehens in der Lıiturgıie, gegenüber der Aufßfßenseıite
betonen.

Mıt der nnen-Aufßen-Struktur der Liturgıie un iıhrem Charakter als
Heilsgeschehen hat Saıler we1l wesentliche Elemente eiıner Theologie der Liturgıieentdeckt. Weıter 1st bei diesem systematischen Versuch leiıder nıcht gekommen,obwohl 1ın seinen Schritten anderer Stelle weıtere Elemente auszumachen sind.”
ber 1St mıiıt dıeser, bereits wesentliche Elemente beinhaltenden Bestimmung der
Liturgie dem Ziel schon zıiemlich nahe gekommen.

Pastoraltheologie und Liturgik als Wissenschaft “”on der Vereinıigung
der Menschheit untereinander und miıt Grott

Die Erkenntnisse A4aUS dem Neuen Beiträgen schlagen sıch auch 1n der dritten
Auflage der „Pastoraltheologie“ VoO  — 1812 nıeder. Jetzt definiert Saıler die Pastoral-
theologie als „dıe Wıssenschaft, die Menschen, die VO (Gott und entfernt,
un: sıch uneıns sınd, iın Annäherung sıch und Gott, und 1ın Eınıgungsıch und mıt Gott bringen, und ‚War 1mM Geiste Christi und 1m Geıiste
seıner Kirche“ *® Diese Umschreibung stellt ıne ınhaltlıche Weiterführung und
Vertiefung dar gegenüber den bisher gebrauchten Begriffen Wiederversöhnung und
Regeneratıon der Menscheit. Dafß die NEUEC Formulierung kein Zufallsprodukt 1ISt,
sondern ıne Weıterentwicklung seınes theologischen Denkens anzeıgt, beweist hre
Wiıederkehr in seıner Moraltheologie VO  - 1817 und seınen wichtigen Spätschriften.”Mıt panz Ühnlichen Worten umschreibt Sailer dort die Aufgabe des Gottesdienstes.
Er hat die Aufgabe, „dıe Vereinigung (sottes mıt den Menschen und die Vereinigungder Menschen mıiıt Gott, WwWI1e die Vereinigung der Menschen untereinander durch
Christus darzustellen und Öördern“. In dieser Hınsıcht stellt der öffentliche
Gottesdienst eın Bıld des göttlichen Reiches dar. In der Idee der Vereinigung kann
INa  - die dreıitache Aufgabe des Gottesdienstes zusammenfassen.“®

Dıieser Gedanke VOoO der etzten Bestimmung der Kırche und der Lıturgie hat
ebentalls ın den Texten des I1 Vatıkanums deutlichen Ausdruck gefunden,besonders ın der Kirchenkonstitution „Lumen Gentium“. Hıer se1l 1Ur eın Satz aus
letzterer angeführt: „Dıie Kırche 1st Ja 1ın Christus gleichsam das Sakrament, das heifßt
Zeichen un:! Werkzeug für die ınnıgste Vereinigung mıiıt Gott w1ıe für die Einheit der

4aNzZCh Menschheit.
Allerdings mu{(ß INan die oben zıtlerte Detinition den Eınwand erheben, dafß
Saıler nıcht gelingt, den wesentlichen Unterschied zwıschen einer Wıssenschaft

un ihrem Gegenstand testzuhalten. Was der Pastoraltheologie zuschreıbt, kann

Vgl NB“ 1L, 89—91
57 Vgl Probst, Gottesdienst 220—-251
38 Vgl Johann Michael Saıler, Vorlesungen AuUus der Pastoraltheologie Bd. 1, München

1812
19 Vgl azu Probst, Gottesdienst 209211

Vgl Probst, Gottesdienst 209
Vgl 1, 42, 78
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1Ur der Glaube, dıe Kırche, die Liturgie herbeitühren. Deshalb 1st für die wıssen-
schafrtliche Betrachtung seıne zweıte, ormale Detinıition die einZ1g brauchbare: „Dıie
Wissenschaftt VO der Führung des Pastoralamtes 1St die Pastoraltheologie“. Dabe1
halt der Ausbildungsbezogenheıt dieser Wiıssenschaft fest w1e€e schon 1788
Dıie Wiıssenschatten sollen die künftigen Pastores „lehrfähig, amtstüchtig“ machen.
Ebenso gilt weıter die Aufteilung der Aufgaben zwıschen Pastoralseminar und WI1S-
senschaftlicher Lehrinstitution. Letztere hat die Aufgabe, die notwendıge wı1ıssen-
schaftliche Bıldung mitzugeben, während den Priesterseminaren die geistliche
Einübung zutällt. Ebenso gilt weıter die Dreıiteilung des Seelsorgsamtes iın das
Lehramt, das Lıturgenamt und die Einzelseelsorge. Demgemäfs gehört ZUr Pastoral-
theologie auch die „Anleıtungnur der Glaube, die Kirche, die Liturgie herbeiführen. Deshalb ist für die wissen-  schaftliche Betrachtung seine zweite, formale Definition die einzig brauchbare: „Die  Wissenschaft von der Führung des Pastoralamtes ist die Pastoraltheologie“. * Dabei  hält er an der Ausbildungsbezogenheit dieser Wissenschaft fest wie schon 1788.  Die Wissenschaften sollen die künftigen Pastores „lehrfähig, amtstüchtig“ machen.  Ebenso gilt weiter die Aufteilung der Aufgaben zwischen Pastoralseminar und wis-  senschaftlicher Lehrinstitution. Letztere hat die Aufgabe, die notwendige wissen-  schaftliche Bildung mitzugeben, während den Priesterseminaren die geistliche  Einübung zufällt. Ebenso gilt weiter die Dreiteilung des Seelsorgsamtes in das  Lehramt, das Liturgenamt und die Einzelseelsorge. Demgemäß gehört zur Pastoral-  theologie auch die „Anleitung ... für Liturgen“. Dabei ist es das wichtigste, die  Studierenden in den Geist der Liturgie einzuführen.  Auf einen Erkenntnisfortschritt Sailers bezüglich der liturgischen Handlungen sei  noch hingewiesen. Er verbindet sie nun stärker mit dem öffentlichen Gottesdienst.  Die liturgischen Handlungen „beziehen sich teils auf öffentlichen Gottesdienst,  teils auf Ausspendung der Sakramente, bey dem öffentlichen Gottesdienste, oder  außer demselben“ *® Hier wird mit Hilfe des Begriffes der liturgischen Handlungen  ein wichtiger Schritt zur Überwindung der Trennung zwischen dem öffentlichen  Gottesdienst, meist als Kult gesehen, und den Sakramenten als die heiligmachende  Gnade verleihende Zeichen getan, die noch in den Lehrbüchern des 20. Jahrhunderts  zu finden war.  Charakteristisch für Johann Michael Sailer ist die Bereitschaft, sich mit allen gei-  stigen Strömungen seiner Zeit auseinanderzusetzen und, wenn es die Wahrheit ge-  bietet, von ihnen zu lernen. Er tut dies allerdings von seinem christlich-katholischen  Standpunkt aus, den er nicht mehr bei allen Aufklärern gewahrt sieht. Er sieht das  Neue vom Standpunkt des positiven, d. h. offenbarungsgläubigen Christentums aus.  Er ist nicht bereit, sich nur auf den Standpunkt der reinen Vernunft zu stellen. So hat  Sailer, als im Abendland das Verständnis von Liturgie und die Weise der Gottes-  verehrung in Frage gestellt wurde, sich der Grundsatzfrage neu gestellt, was Liturgie  und Liturgik eigentlich sei. Er ist dabei zu wesentlichen Einsichten vorgestoßen, die  auch das II. Vatikanum vertritt und die bis heute Gültigkeit haben.  Wenn man sich fragt, wie Sailer zu seinen Einsichten über die Liturgie gekommen  ist, dann dürfte dabei seine frühe und durchgehende Beschäftigung mit der Heiligen  Schrift eine große Rolle spielen. Daß er den ersten Band der Pastoraltheologie in  allen Auflagen weitgehend dem „erbauenden Schriftbetrachten“ gewidmet hat, ist  nur ein Hinweis darauf. Weniger bekannt, aber für seine Erkenntnisse über die  Liturgie von großer Relevanz dürfte dann auch seine intensive Beschäftigung mit  Texten der Liturgie gewesen sein. Hier ist an seine, der Liturgie weiten Raum geben-  den Gebetbücher zu erinnern, die bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts noch  aufgelegt wurden, und ebenso seine Studien über die Orationen des Meßbuches, die  er 1788 in die deutsche Sprache übersetzt herausgab. Welche Rolle das Studium der  Kirchengebete bei der Entwicklung seiner Liturgieauffassung gespielt hat, verrät er  selbst im Vorwort der zweiten Auflage dieser Gebete von 1820. Während der Über-  setzungsarbeit habe ihn der hohe Gebetsgeist der Orationen „mit nie gefühlter  Macht angesprochen“, und der Geist der katholischen Liturgie habe sich ihm in die-  sen Gebeten mit neuer Klarheit und Lebendigkeit aufgeschlossen. Deshalb habe er  *# Vgl. Sailer, Pastoraltheologie 1, München 1812, 8.  % Sailer, Pastoraltheologie 1, München 1812, 11.  352für Liturgen”. Dabe] 1sSt das wichtigste, die
Studierenden 1n den Geıist der Liıturgıie einzutühren.

Auf einen FErkenntnisftfortschritt Saıilers bezüglıch der lıturgischen Handlungen se1l
noch hingewıesen. Er verbindet s1e 11U  - stärker mıiıt dem öftentlichen Gottesdienst.

Dıie lıturgischen Handlungen „beziehen sıch teıls auf öffentlichen Gottesdienst,
teıls auf Ausspendung der Sakramente, bey dem öftentlichen Gottesdienste, oder
aufßer emselben“  43 Hıer wird mıt Hılte des Begriffes der lıturgischen Handlungen
eın wichtiger Schritt ZUuUr Überwindung der Trennung zwıischen dem öffentlichen
Gottesdienst, meılst als Kult gesehen, und den Sakramenten als die heiligmachende
Gnade verleihende Zeichen getan, die noch iın den Lehrbüchern des Jahrhunderts

tinden W AITl.
Charakteristisch für Johann Michael Saıler 1st dıe Bereitschaft, sıch mıt allen gel1-

stigen Strömungen se1iner eıt auseinanderzusetzen und, WenNnn die Wahrheit BC-
bietet, VO ihnen lernen. Er Cut dies allerdings VO seiınem christlich-katholischen
Standpunkt AaUS, den nıcht mehr bei allen Autklärern gewahrt sıeht. Er sıeht das
Neue VO Standpunkt des posıtıven, offenbarungsgläubıgen Christentums aus

Er 1sSt nıcht bereıt, sıch 1Ur auf den Standpunkt der reinen Vernuntft stellen. So hat
Saıler, als 1mM Abendland das Verständnıis VO  ' Liturgıie und die Weıse der (sottes-
verehrung 1n rage gestellt wurde, sıch der Grundsatzfrage 1ICUu gestellt, W as Liturgie
und Liturgik eigentlich sel1. Er 1sSt dabe1 wesentlichen FEinsichten vorgestoßen, die
auch das Vatikanum vertrıtt und dıe bıs heute Gültigkeıit haben

Wenn INa sıch fragt, Ww1e Saıler seınen Einsiıchten über die Lıturgie gekommen
1St, dann dürfte dabe; seine ftrühe und durchgehende Beschäftigung miıt der Heıilıgen
Schrift 1ne oroße Rolle spielen. Daiß den ersten Band der Pastoraltheologıe in
allen Auflagen weıtgehend dem „erbauenden Schrittbetrachten“ gewıdmet hat, 1st
11Ur eın Hınweils darauf. Weniger bekannt, aber für seıne Erkenntnisse über die
Lıturgıie VO  — großer Relevanz dürtte dann auch seıne intensıve Beschäftigung mıiıt
Texten der Liturgie BCWESCH se1n. Hıer 1st seıne, der Liturgie weıten aum geben-
den Gebetbücher erınnern, die bıs in die Zzweıte Hälfte des 20. Jahrhunderts noch
aufgelegt wurden, und ebenso seıne Studien über die Oratıonen des Mef{ßbuches, die

1788 1n die deutsche Sprache übersetzt herausgab. Welche Rolle das Studium der
Kirchengebete bei der Entwicklung seıner Liturgieauffassung gespielt hat, verrat
selbst 1mM Vorwort der zweıten Auflage dieser Gebete VO  - 1820 Während der ber-
setzungsarbeıt habe ıhn der hohe Gebetsgeist der Oratıonen „MiIt n1ı1e gefühlter
Macht angesprochen“, und der Geılist der katholischen Liturgıie habe sıch ıhm ın dıe-
SCI1 Gebeten mıit Klarheıt und Lebendigkeıt aufgeschlossen. Deshalb habe

472 Vgl Saıler, Pastoraltheologie 1, München 1812,
43 Saıler, Pastoraltheologie 1, München 1812, 11
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den Tıtel umgeändert ın „Geılst und Kraft der katholischen Liturgie, Ww1ıe S1e sıch 1n
« 44den Kırchengebeten VO selbst offenbart

FEıne mater1a| vollständige wıssenschaftliıche Liıturgik hat Saıiler nıe vorgelegt noch
be] der Fülle seıiner akademischen Aufgaben vorzulegen angestrebt. Er interes-

sıerte sıch besonders tür die Ausbildung der künftigen Liturgen. Dafür schlug das
Herz dieses großen Pädagogen und Priestererziehers. Dıie Aufgabe, ıne wI1ssen-
schaftliche Liturgik verfassen, sah CI, hıinterliefß S1e aber seinen Schülern. Es 1st
keın Zutfall, da{fß der Vertasser eiıner umtassenden deutschsprachigen Lıiturgik,
Franz X aver Schmid ”, eın Schüler VO: Saıler W Aal. Schmid selbst ekennt 1ın seıner
Liturgik der christkatholischen Religon VO 1836, da{ß® die tragenden Ideen seiınes
Werkes Saıler verdankt. Er gehört denen, dıe Saıler iıne besondere Bedeutung1m Bereich VO  - Liturgie und Liturgik zuerkennen. Er schreıibt: „Das meıste hat tür
dıe wıissenschaftliche Darstellung des Kultus Saıler 1ın dem ZWeEYTieEN Bande seıner
eyträge Zur Bıldung des Geıstlichen gethan; indem mit dem Wunsche, möchte
doch eıne Liıturgik bearbeitet werden, nıcht blos das Princıp derselben begründensuchte; sondern auch summarısch zeıgte, Ww1e die einzelnen Zeremonien darauf
zurückgeführt werden könnten. Möge diesem Wunsch meılnes Lehrers Saıler durch
dieses Werk I11UTr einıgermafßen entsprochen werden.“ Aufgrund dieser eindeutigenAussage des Schülers, darf iInNnan Saıler auch den Anreger der ersten deutschsprachi-
SCH wıssenschaftlichen Lıturgik eNnen

Zusammenfassung
Johann Michael Saıler, der 1im Gefolge der Rautenstrauch’schen Konzeption der

Theologie eiıner der ersten Vertreter der Dıiszıplin Pastoraltheologie ın Bayernwurde, folgt diesem Konzept, das dıe Liturgik als Teıl der Pastoraltheologie ansıeht.
Er betrachtet diese als iıne praxiısbezogene Wıssenschaft, dıe Studenten tür das
Pastoralamt ausbilden soll Eıgene Ansıchten zeıgt Saıler ın seiınen Vorlesungen AaUusSs
der Pastoraltheologie VO  — Anfang be1 der Eıinteilung des Pastoralamtes. Sein
erbauendes Schriftforschen 1m ersten Teıl dürfte für dıe damalıge eıt 1mM katholi-
schen Bereich einmalıg se1n.

Orıginell 1st se1ın Verständnis VO Liturgıie, das in Landshut entwickelt und ın
den „Neuen Beiträgen“ publiziert. Es nımmt bereits ZzweIı wesentliche Elemente des
Liıturgieverständnisses des I1 Vatiıkanischen Konzıils Ö:  B- In seiınem Gesamtwerk
tinden sıch weıtere Elemente, eLwa ZUTr pneumatologischen Dımension der Lıiturgieund ZUr Stellung Christı und der Rolle der Kırche. Man kann ıhn eshalb mıt Fugund Recht als den „T’heologen“ den Theoretikern und Praktikern der Liturgie-retform iın der Aufklärungszeit bezeichnen. Trotz Wıderspruchs scheint MI1r TrWwIe-
SCIL, da{fß Sailer spatestens ın seiner Landshuter Schaffensperiode den Mysterıen-charakter der Lıiturgie deutlich erkannt hat ber 1st ıhm nıcht gelungen, dıe
verschiedenen Elemente seıner Liturgieauffassung 1n den Neuen Beıträgen eiıner

44 Zitiert nach Probst, Gottesdienst 212
45 Vgl azu Peter Wünsche, Franz AXaver Schmid (1800—-1871) als Vertasser des erstien

katholischen Lehrbuchs der „Liturgik“ 1n deutscher Sprache, ın: Kohlschein/Wünsche,
Liıturgiewissenschaft 188—233

46 Vgl Franz Xaver Schmid, Grundrifß der Liturgik der christkatholischen Relıgion, Passau
1836,
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umtassenden theologischen Synthese zusammenzubrıngen, obwohl den richtigen
Weg eiıner heilsgeschichtlichen Betrachtung eingeschlagen hat.

Eınzıgartıig dürtfte auch Sailers Auffassung se1n, da{fß zwıschen der richtigen Laitur-
g1k und der richtigen Auffassung VO  ”3 Lıturgie eın wesentlicher Zusammenhang
esteht. Wer eiınen einseıtigen oder talschen Begriff VO  - Lıiturgıe hat, der kann auch
keıine sachgerechte Liturgik lehren und der 1st erst recht nıcht geeıgnet, der NOL-

wendigen Retorm der römischen Lıturgıe mıtzuarbeıten. Diese Auffassung hatte in
der eıt der spaten katholischen Aufklärung einen besonderen aktuellen Hınter-
grund, müfßte aber auch heute NEeEUu bedacht werden, sıch viele Verbesserungen
der amtlıchen kiırchlichen Liturgie berutfen tühlen. Auf welcher Grundlage wiırd dies
getan? Ist dıe enttaltete Liturgieauffassung der Liturgiekonstitution des Konzıils
oder stehen andere Ideen dahınter? Diese Fragen können hıer 1Ur angesprochen,
aber nıcht vertieftt werden.

Wır dürten Saıiler aufgrund seınes Beıtrags der damals noch iın den Anfängen
stehenden Diszıplın Pastoraltheologie und ihrer Teilwissenschaft Liturgik als
wissenschaftliche Befähigung ZUuU Amt des Liıturgen eiınen wichtigen Begründer und
Anreger der Liturgiewissenschaft 1mM deutschen Sprachbereich eNNEI. Wer nach
ıhren Wurzeln sucht, mMuUu sıch auch mi1t dem Lebenswerk VO Johann Michael Saıiler
auseinandersetzen. Origineller und bedeutsamer aber 1st seıne Deftinition VO Lıitur-
Z1€, in der wesentliche FElemente der heilsgeschichtlichen Liturgieauffassung des
11. Vatikanischen Konzıils bereıits enthalten sınd.
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Der Fall Sailer VOT der Inquıisıtion“
FEıne posthume Anklageschrıift den Theologen

un Bischof aUus dem Jahre 1873

VO

Hubert Wolft

Indexkongregatıion UN): HIL Offizium
Die hıer vorzustellende Quelle 1St ıne Rarıtät, die eigentlich auf dem (kırchen-)

historischen Markt Sar nıcht geben dürfte Es handelt sıch ıne Abschrift der
offiziellen Anklageschrıift Johann Michael Saıler. FEıner seıner Nachfolger
auf dem Regensburger Bıschofsstuhl, der überzeugte Intallıbilist Ignatıus VO:  ;

denestrey (1818—-1906)' übergab diese „Relatıio“ 1mM Jahre 1873 apst 1US
1878)‘ miıt der Intention, Sailer posthum (über vier Jahrzehnte nach dessen
Tod) eın Inquisitionsverfahren ın Gang bringen. In einem Lehrprozeß sollte des-
s“  —j Rechtgläubigkeıit durch Rom überprüft werden. Dabe! stand für die Ankläger
die Heterodoxıie Saıilers VO:  3 vornhereın test.

Fur ıne derartige Untersuchung der Lehre eınes Theologen nach der Kon-
stıtution „Sollicita « 5  provida Benedikts X IV. (1740-1758)* wel römische Kon-

Vorliegender Autsatz wurde bereits 1990 1n der Zeitschrift für Kirchengeschichte 101
(1990), 344—3 70 publiziert und gibt den damalıgen Stand der Forschungen wıeder. Mittlerweile
hat sıch die Sıtuation grundlegend geändert. Seıit Januar 1998 sınd die Archive VO Inquıisıtion
un: Indexkongregation bıs 1903 bzw. 1917 der Forschung zugänglıch. Aufgrund dieser Akten
bereıtet der Verftasser eine Monographie mıiıt Edıtion rANM Fall Saıler VO  —

] Ignatıus VO  — Senestrey (1818—1906), 1842 ordınıert, 1843 raätekt FEıchstätter Priester-
sem1ınar und Protessor der Phiılosophiıe dortigen Lyzeum, 1847 Ptarrer 1n Kühbach beı
Aıchach, 1853 Kanoniker ın Eıchstätt, 1858 Bischot VO Regensburg, entschiedener Prota-
ZonNIst der Dogmatisierung der päpstlichen Intallıbilität. Eıne 18972 VO Stuhl ErwWOSCILIC
Erhebung ZU Kardınal scheiterte Wıderstand der bayerischen Regierung. Über ıh: Paul
Maı, Art. Senestrey, In: Erwin (3atz (Hg.), Dıie Bischöfe der deutschsprachıigen Länder
1803 bıs 1945 FEın bıographisches Lexikon, Berlin 1983, 699—/702; arl Hausberger, Geschichte
des Bıstums Regensbur Bd Vom Barock ZUr Gegenwart Regensburg 1989, 156—192; ders.,
Art. SenestrYy, 1n LTIh 9, 461

ber iıhn vgl Klaus Schatz, Pıus L 1N: Martın Greschat (Hg.), Das Papsttum, Vom
grofßen abendländıschen Schisma bıs ZUr Gegenwart (Gestalten der Kırchengeschichte I2}
Stuttgart 1985, 184—72072 1ıt

Sollicıta proviıda. Konstitution Benedikt X 1V. VO 9. Julı 1753, zuletzt gedruckt be1
Pıetro Gasparrı, Codicıs Jurıis Canonicı Fontes Praetatione ftontium annotatıone, Bd.2,
o.O 1918, 404—414 Deutscher Text mıiıt OmmMmentar bei Hans Paarhammer, „Sollicıta
Provida“. Neuordnung VO Lehrbeanstandung und Bücherzensur 1ın der katholischen Kırche
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gregationen zuständıg, die Congregatıo Indicıs und dıe Hl. Römische und Uni1-
versale Inquisıtion (so die Selbstbezeichnung dieser Behörde).” Beı der Index-
kongregation wurde über die Zensur einzelner Bücher und Druckschriften entschie-
den Falls der Inhalt der publızıerten Werke nach dem Urteil des Diıkasteriums nıcht
mıiıt der kırchlichen Lehre ın Eınklang stand, wurde verboten und auf den Index
der verbotenen Bücher ZESECTIZL. Allerdings wurden nıcht 11UT Publikationen beur-
teılt, 1ın denen Lehrfragen ausdrücklich Zur Debatte standen; auch Schmähschriften,
Erotica tanden sıch häufig auf dem Index wieder.‘ Ile ZWaNnzıg bıs dreißig Jahre
wurden die Finzelurteile zusammengefafßt und erschienen ın Buchtorm, dem SOSCc-
nannten Index lıbrorum prohibitorum.’

war konnte sıch nach der Verfahrensordnung „Sollicıta provıda“ auch das
Offizium mıiıt der Bücherzensur beschäftigen. In der Regel wurden dort aller-

dings WE 111a ]] die „schwereren“ Fälle behandelt. Es wurde ıne Unter-
werfung das Urteıil der Inquisıtion (sprich des apstes erwartet, un: aut jeden
Fall liefen eın angeklagter Autor und seıne Schüler oder Anhänger Gefahr, ıhre
Lehrstühle verlieren, b7zw. suspendiert werden. Deshalb hatte nıcht 1Ur nach
dem damalıgen kurialen Verständnıis eın Urteilsspruch des Offiziums mehr
Gewicht als ıne „bloße“ Indizierung.‘ Außerdem kam nach einem zeiıtgenössıschem
Dıktum dıe Anklageerhebung VOTLT der Inquıisıtion praktisch bereıits eıiner Verurte1i-
lung gleich” eın Vorurteıl, w1e nıcht DUr der Fall Saıler zeıgt.

Der Ablauft der Vertahren VOT Indexkongregation und Inquisıtion WAar ın „Sollıcıta
provıda“ Nau geregelt und verliet ın beiden Dıiıkasterien 1ın eLwa parallel. ıne

Anklage wurde entweder direkt durch eiınen Bischof, Theologen oder sonstigen
Antragsteller eingebracht oder über ıne römische Behörde w1e€e das Staatssekretarıiat
oder ıne Nuntıatur eingereıicht. ach Entscheidung über Annahme oder Ableh-
NUNng des Verfahrens wurde eıner der Konsultoren (Beratergremium) oder eın Quali-
ıkator (Gruppe VO  - „freien“ Mıtarbeıtern, Fachtheologen) mıiıt der Ausarbeitung
eınes schrıittlichen Gutachtens beauftragt. Dıieses wurde dann 1mM Geheimdruck allen
Konsultoren und Kardınälen der Kongregatıon zugestellt. Danach zunächst
der Konsult un: vab für die sıch dann versammelnde Kardıinalsplenarıa eın empfeh-
lendes Votum ab Dıie Kardinalskongregation tafßßte darauf einen Beschlufß, der dem
apst ZUTr Bestätigung vorgelegt werden mußte. Oft tiel ın der ersten Vertahrens-
runde noch keıin Urteıl, sondern wurden weıtere Gutachten VO außerhalb einge-
holt, häufig VO  - Bischöten der betroffenen Dıiözesen bzw. Länder. Den Vorsıtz der

1m 18. Jahrhundert, 1n Andre Gabriels/Heinrich Reinhardt (Hg.), Mınısteriıum Justitıiae. Fest-
schrift für Heribert Heınemann Zzur Vollendung des 60 Lebensjahres, Essen 1985, 343361

Über diesen Kanonisten un! Juristen autf dem Papstthron vgl Georg Schwaiger, Art. Be-
nedıkt AIV., 1N; IRE 5, 551533

Vgl ELW: Annuarıo Pontiticıo 1866, Rom 1866, 295 5 Romana ed Universale Inquıi-
s1z10NnNe“.

Zur Indexkongregation ımmer och grundlegend Franz Heinric Reusch, Der Index der
verbotenen Bücher. Eın Beıtrag Zzur Kırchen- und Literaturgeschichte, de., Bonn 883/85
Jetzt uch ermann Schwedt, Der römische Index der verbotenen Bücher, 1n H]J 107
(1987), 296—314 1t.

Dazu Schwedt, Index 300—-306
Sollicıta provıda $ Sa
Nachweise bei ermann Schwedt, Das römische Urteil ber Georg Hermes —

Eın Beıtrag ZuUur Geschichte der Inquisıtion 1mM 19. Jahrhundert (Römische Quartalschrift
3fı Supplementheft), Rom-Freiburg-Wiıen 1980, 4() Anm. 41
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Indexkongregation führte eın Kardınalprätekt, der Inquisıtion aber stand der apst
selbst VOIL. In wichtigen Fällen die Kardıinalsplenarıa eshalb donnerstags
seınem Vorsıitz, ın der Regel nahm allerdings eın Kardınal als Sekretär dıe Vertretung
des Papstes wahr, dann versammelte sich dıe Kongregatiıon mıttwochs. Falls be-
schlossen wurde, Gutachten b7zw. Voten VO außen einzuholen, WAar ıne weıtere
I1 Verfahrensrunde notwendiıg angefangen beim Gutachten des Qualifikators
bzw. Konsultors. Obwohl ın der Verfahrensordnung takultatıv das Hören des
Beschuldigten un! ıne Bestellung eınes Verteidigers erwähnt wırd, scheint diese
Bestimmung kaum angewandt worden se1n, VO Akteneıinsıcht für den Ange-
klagten ganz schweigen. ”

ber diıe be] Indexkongregation und Oftizıum anhängıgen Verfahren, über die
Anklageschriften, die ınternen Gutachten der Qualifikatoren (Fachtheologen) und
Berater (Konsultoren), die häufig VO  - aufßen eingeholten Voten (etwa VO Bischöfen)
und die Beratungen der Konsultoren un: die Beschlufßfassung der Kardınäle (dıe
der ausdrücklichen Approbation durch den apst bedurften), ' wıssen WIr NUr sehr
wenı1g. Spekulationen darüber kursierten bei Zeıtgenossen und der historiıschen
Forschung; der Legendenbildung WAar und 1st Tuür und Tor geöffnet.

Dıies hat eiınen doppelten rund Einerseıts galt für alle Lehrprozesse das strikte
Sekretum des Hl. Offiziums, das analog auch be] der Indexkongregation Anwen-
dung and Wer das Geheimnis un! die Geheimhaltung brach, dem rohten schwere
kırchliche Beugestrafen. Wer als Gutachter angefragt wurde, WAar ZUuU Schweigen
verpflichtet. Selbst dessen schriftlicher Nachla{fß wurde nach seinem Ableben mOg-
lıchst VOIN Lehrverfahren betreffendem Material gereinıgt. So sınd 3 saämtlıche
Nachlässe VO  3 Kardınälen 1mM Vatikanıschen Archiv, die beı den beiden genannten
Dikasterien tätıgT, purgıert. Zumindest machen S1e diesen Eindruck.‘ Deshalb
sınd auch die Aussıchten, außerhalb der Archive VO Indexkongregation und

Oftfizıiıum Quellen eınes Lehrprozesses b7zw. eınes Indizierungsverfahrens tin-
den, relatıv gering

Andererseıts 1St aber das Archiıv der Kongregatiıon für die Glaubenslehre, die als
Nachtfolgerin der beiden tür die Lehrüberprüfung zuständıgen Kongregationen de-
reIMn Akten übernahm, bıs heute der Forschung generell nıcht zugänglich. ” Deshalb
fehlt für die Verfahren, die in Rom anhängig Lehrprozesse konnten auch

10 Eıne schematische Darstellung des Geschäftsgangs der Inquisıtion tindet sıch bei Hubert
Woltf, „Ketzer der Kirchenlehrer? Der Tübinger Theologe Johannes VO:  - uhn (1806-1887)
1ın den kiırchenpolitischen Auseinandersetzungen seiner eıt (VK 26 58), Maınz 1992, 198

Sollicıta provıda
Rom, Archiıvo Segreto Vatıcano, Spoglı de1 Cardıinalı. Durchgesehen wurden dıe

Nachlässe der Kardınäle Reisach, Franzelin, Monaco La Valletta und Patrızı.
13 Dıies geht aus eiınem Schreiben des Prätekten der Römischen Glaubenskongregation

Joseph Kardınal Ratzınger den Verfasser VO 20. Juli 1988 hervor. („Dieses Dıkasteriıum
bıttet Verständnıs, da{fß eiıne Einsiıchtnahme 1n die bezeichneten Akten nıcht möglıch Ist,
weıl se1ın Archiv der wiıssenschaftlichen Forschung, zumındest sSOWelıt den O, Zeıtraum
betrifft, och nıcht zugänglıch ist”). Ausnahmen scheinen dagegen für das Archiv der Index-
kongregation bestehen, w1e tolgende Veröffentlichung zeıgt, 1n der Dokumente aAauUus diesem
Archıv ediert werden konnten: Walter Brandmüller, „Janus”“ auf dem Index, 1: Albert Port-
mann- Tinguely (Hg.), Kırche, Staat und katholische Wissenschaft in der Neuzeıt. Festschritt
für Heribert aab ZU Geburtstag Marz 1988 (Quellen un:! Forschungen AUS dem
Gebiet der Geschichte 2), Paderborn 1988, 411—433; Serg10 Pagano/A.G. Lucıanı,

Documentiı del dı Galıleo Galılei, Cittä del Vatıcano 1984
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VOT dem Jjeweılıgen Ortsordinarıus geführt werden!* die Hauptquelle (Gerichts-
akten mıt allen wichtigen Intormationen über Ankläger, Anklagepunkte, Gutachter
und Gutachten, Voten VO außen, Beschlufsfassung der Konsultoren und Kardınäle
SOWIl1e evtl. Bestätigung b7zw. Abänderung des Beschlusses durch den Papst)

Aus diesen Gründen 1st kaum eın Lehrprozefß ICSp. eın Indizierungsverfahren
vollständig ertorscht. Ofrt 1st 1Ur die Urteilsfolge (z ıne Indizierung a.) be-
kannt, NUur Sanz selten der ext des Beschlusses oder des Urteilspruches. Dıie
Hıntergründe leiben deshalb bıs heute meı1st völlıg 1M Dunkeln. Selbst W CII eın
veröffentlichtes römisches Dekret exıstiert, 1st nıcht ımmer sıcher, W CSSCI der betref-
tende Theologe Nau angeklagt WAar (welche ırrıgen Sätze oder Thesen wurden ıhm
vorgewortfen?), da die Urteıile häufig sehr allgemein gehalten sınd. ıne Reihe VO  —
interessanten Fällen Ww1e Bautaın, Frohschammer, Hıiırscher, Günther, Döllinger,
DUr einıge weniıge CNNECNM, lıegen eshalb noch ımmer 1M Dunkel der Geschichte

oder besser dem ekretum des Oftiziums! ıne Ausnahme bıldet der
Fall eorg Hermes (1775—-1831); ” den Herman Schwedt ın eıner mınutıösen und
richtungsweisenden Untersuchung dargestellt hat.'®

Die Anklageschrıift Senestreys Saıiler stellt deshalb ıne Rarıtät ersten Rangesdar. Sıe soll daher hier als eın Beispiel für den Iypus „Anklageschrift“ Wortlaut
ediert werden, dıe Argumentatıon der Ankläger exemplarısch deutlich werden

lassen.

Hofbauer un Saıler oder: Dıie „Armen Seelen“ und die Anklageerhebung
Dıie VO Bischof denestrey eigenhändıg verftertigte Abschrift der „Relatıo ep1scop1Ratısbonensıis ad Sanctam elt Supremam Inquıisıtionem Oomanam de necessıtate COIMN-

demnandı Joannıs Miıchaelıis Saıler, eit de praesent! scıent1iae Theologiae ın
Germanıa“ betindet sıch heute 1M Archıv der Redemptoristen (CSsR) ın Gars
Inn  17 In ıhr wiırd eın bereıts über vierz1g Jahre Theologe und Bischof posthumder Heterodoxie bezichtigt. Daraus ergeben sıch we1l Fragenkomplexe, die Pr
Verständnis des edierten Textes wichtig sınd. Erstens: Wıe kommt ıne Ab-
schrift der Anklageschrift aıuler, die die Inquisıtion gerichtet WAal, 1n das
Archıv der Redemptoristen nach Gars? Was tührte denestrey dazu, das Sekretum
gefährden und eın Duplikat anzufertigen? Welcher Zusammenhang esteht ZW1-

Vgl als Beispıel für eiınen Bischöflichen Lehrprozefß eiınen katholischen heo-
logıeprofessor den Fall Wıilhelm Koch, der 1n den Jahren 07=—1 Y16 VO Rottenburger Bischof
Paul Wıilhelm VO Keppler betrieben wurde. Dazu Max Seckler, Theologie VOT Gericht, Der
Fall Wilhelm och Fın Bericht (Contubernium 3 > Tübingen 1972

15 Georg Hermes (1775—-1831), Studium der Philosophie und Theologie in Münster, 1798
ordıniert, anschließend Lehrauftrag Gymnasıen. 1807 Protessor für Dogmatik ın Münster,
1820 1n Bonn. Dıie Lehre des Theologen wurde Urc das Breve „Dum acerbissimas“ VO

September 1835 VO  - Rom posthum verurteilt (Vorwürte: Rationalısmus, „posıtıver Zweı-
tel“ U, i} Über ıhn Eduard Hegel, Art. Hermes, 1: IRE 15, 156-—-158 1t.16 Schwedt, Hermes

Provinzarchiıv der Redemptoristen Gars, Saileriana. Hıerüber schon austührlich mıiıt D
und teilweiser Auswertung des nhalts Barbara Jendrosch, Johann Michael Saıilers Lehre

VO Gewiıssen, Regensburg 1971 Sıehe uch arl Hausberger, Sailers Weg Zur Bischofswürde,
1nN: Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Johann Michael Saıler und seıne eıt (Beıträge ZU!r
Geschichte des Bıstums Regensburg 16), Regensburg 1982, 123—159 (darın wichtige Hınweise
ZU Verhältnis Saıler-Hotbauer).
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schen den Redemptorıisten, dem Ankläger denestrey und dem Angeklagten Sailer?
Und zweıtens: Warum klagt INa Saıler erst vierz1g Jahre nach seinem Tod an
Welche Absichten verfolgte die Anklageerhebung eigentlich?

All dıese Fragen lassen sıch klären 1m Zusammenhang mıiıt der VO den Re-
demptoristen selt 1863 betriebenen Seligsprechung “ Clemens Marıa Hotbauers

751-1 820). ” Dieser deutsche Redemptorist hatte 181 f als Saıler 1ın Bayern als
Bischotskandıidat 1im Gespräch war, der Wıener Nuntıatur eın negatıves und bela-
stendes Gutachten über den Theologen abgegeben. Hotbauer xibt 1n seiınem Votum
tahrlässıg unwahre, auf Klatsch beruhende Intormationen über Sailer weıter. So
erlaube dıeser, dafß seıne Anhängerinnen dıe Beichte hörten und se1l „dem Mystıi-
Z1SMUS ergeben“. Ferner pflege Saıler treundschatftlichen Umgang mıiıt Nıchtkatho-
lıken, namentlıch mıiıt Lavater, „der Zur Sekte des Zwinglı“ gehört. uch dogmatisch
befindet sıch auf dem rrweg „Ich weiıfßß bestimmt,“ führte Hotbauer A4uUus$s

„dafß Saıler gEeEsSagt hat, die Kırche habe keın Monopol auf den Heılıgen Geist, dieser
wiırke ebensoviel ın denen, die 1ın der heılı

CL 1  SCH Kirche sınd, Ww1e iın Jjenen, die außer ıhr
sınd, wWenn s1e 1Ur Christus glauben

eorg Schwaiger hat dieses Gutachten eın „unverzeıhlıch tahrlässıge[s], öse[s]
Urteil“ genannt,““ das für sıch spreche, auf den Vertasser zurücktalle und 1iNe Ver-
ZCITUNG der Lehre Saılers darstelle.“ Die Versuche VO  - Clemens Henze, das Saıiler-
Gutachten Hotbauers rechtfertigen,““ sınd als gescheıitert betrachten. Hıer WAar

apologetisch und nıcht historisch argumentiert. Aus dem Votum Hotbauers wırd
dessen Enge, Ängstlichkeit und übertriebene Skrupulanz deutlıch. Daraus lassen
sıch ohl auch seiıne Intransıngenz und se1ın nach Sıcherheit und Gewißheit
strebender Ultramontanısmus erklären. Die Vorwürte Saıiler sınd weder 1in
menschlicher noch ın dogmatischer Hınsıcht verbürgt. Dıiıeser vertrat lediglich einen

18 Dazu (Itto Weıss, Dıie Redemptoristen in Bayern (1790—1909). FEın Beıitrag Zzur Geschichte
des Ultramontanısmus (Münchener Theologische Studien. Hıstorische Abteilung 22), St. Ottı-
lıen 1983, 9309323

19 Clemens Marıa Hotbauer (1751-1 820), J1779 Bäckerlehrling, Geselle, Student, Fın-
sıedler, 1/84 erstier deutscher Redemptorist, 1785 ordiniert, Fl Seelsorgetätigkeıt 1n
Warschau, 1/858% Generalvikar der Redemptoristen 1M Norden, selit 1808 iın Wıen seelsorgerlıch
tätıg, Bıldung des Hotbauer-Kreises, 1888 selig-, 1909 heiliggesprochen. UÜber ıhn Eduard
Hosp, Art. Hotbauer, In ThK: . 414 (Lıt.); Otto Weıss, Klemens Marıa Hotbauer, Reprä-
sentant des konservativen Katholizısmus und Begründer der katholischen Restauratıon ın
Österreich. Fıne Studıe seınem 150. Todestag, In: Zeitschrift für Bayerische Landes-
geschichte X 7 1—237; Kornelius Fleischmann, Klemens Marıa Hotbauer. eın Leben
und seiıne Zeıt, Graz-Köln-Wien 1988 (eher populär, ber gute Lıt.).20 Dazu Schwaiger, Saıiler 106—-125

Deutscher ext des Gutachtens Hotbauers bei Schiel, Saıiler } 529530 Lateinischer ext
be1 Remigıus Stölzle, Johann Miıchael Saıler. Seine Ablehnung als Bischot VO Augsburg,
Paderborn 1914; eda Bastgen, Bayern und der tu. Bd.2, München 1940, 8R28RK4
Neuester Druck be1 Clemens Henze, Zur Rechtfertigung des Saijler-Gutachtens des Kle-
INCMNS Hotbauer, 1N: Spicılegium Hıstorıcum Congregationi1s SSmı1 Redemptoris 1960),
69—1 ET 1°er 71—-73

22 Schwaiger, Saıiler 106—-125
23 Schwaiger, Saıiler 109
24 Henze, Rechtfertigung; Ders., War das Urteil des hl. Klemens Marıa Hotbauer ber

Johann Miıchael Sailer Frühjahr eın Irrtum? In: Spicılegium Hıstorıcum Congregation1s
SS m1 Redemptoris 1956), 113—-120
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anderen Katholizıismus (ıim wahrsten Sınne des Wortes). Man dartf iıhn nıcht voreılıg
ın die Schublade des „Autklärers“ einordnen. Saıler WAar vielmehr eın Mann 1M offe-
nenNn Horıizont, mıt dem Fınger Puls der eIlt. Beı1 aller posıtıyen Kırchlichkeit und
Liebe Zur Kırche versuchte Saıler, „1N der Kultur und 1mM Denken der eıt alle tör-
dernden, posıtıven Krätftec 25 aufzuspüren und für die Verkündigung des Glaubens
nutzbar machen. Allem Extremen abhold, ging seın Blick über den Tellerrand der
eıgenen Kontession hınaus. eın freundschaftlicher, menschlicher Umgang mıiıt
Andersdenkenden auch mıiıt Protestanten zeıgt ıhn als Irenıiker.

Saıler und Hotbauer sınd Prototypen VO: Wwe1l grundverschiedenen Auffassungen
dessen, W as „Katholizısmus“ verstehen 1St, un! eın Wort VO  - Maurıce
Blondel zıtıeren, VO  - „ZWEeI ganz und gar unverträglıchen, katholische(n)
Grundhaltungen (mentalıtes)“ in der Kirche.“ FEın eher „offener“ Katholizismus
steht dem Integralismus der „ecclesı1a trıumphans et mıilıtans“ gegenüber, die „lıbe-
rale  < Auffassung der „ultramontanen“. Die beiden „Katholizısmen“ sınd keıine
Phänomene I1UT des 19. Jahrhunderts, sondern durchziehen die Kirchengeschichte
(Papaliısmus und Konzilıarısmus, Zentralismus und Episkopalismus oder Gallı-
Canısmus etc.).  27

egen des obengenannten Saıler-Gutachtens Hotbauers tauchten bei dessen Selıg-
sprechungsproze(ß Ende der sechziger Jahre Probleme auf.“® Für eiınen Selıgen rCSD.
Heıiligen wurde das Votum des Wıener Redemptoristen als bösartıg und anstöfßig
empfunden. Es se1 denn, Hotbauer ware mıt seiınem Gutachten über Saıiler 1mM Recht
BCWESCH bzw. seıine Anschuldigungen würden durch die kırchliche Autorität nach-
träglıch sanktıiıoniıert. Wenn gelänge, den verstorbenen Regensburger Bischof pPOSL-
hum durch die Inquisıtion verurteılen lassen, dann ware Hotbauers Urteıil damals
legitim SCWESCH und die Schwierigkeiten ın dessen Selıgsprechungsprozefß würden
sıch als gegenstandslos erweısen.

Der Proviınzıal der bayerischen Redemptoristen Karl Erhard Schmöger
1883)” hatte Nau diese geniale Idee und versuchte mıiıt allen Miıtteln, S1e realı-
sıeren. Er bediente sıch dabej eines sublimen Machtmaiuttels, der SOgeNanNnnNteEN „Höhe-
ren Leitung“. Dıiese estand A4US Klerikern und katholischen Adeligen Führung
Schmögers. Er verwendete dazu die eherin Louiıise Beck (1822-1879),” ıne

25 SO treftfend Phılıpp Funk, Von der Aufklärung ZUr Romantık. Studıen ZUT Vorgeschichte
der Münchner Romantık, München 1925, räl

Zıtiert nach Thomas Michael Loome, „Die Irümmer des lıberalen Katholizismus“
Großbritannien und Deutschland nde des Jahrhunderts (1893—-1903): Die kırchen-
polıtische Grundlage der Modernismuskontroverse (1903—-1914), 1N: Martın Schmidt/Georg
Schwaiger (Hg.), Kırchen und Liberalismus 1mM Jahrhundert, Göttingen 1976 (Studıen ZU!r

Theologie- und Geistesgeschichte des Neunzehnten ahrhunderts 19} 19/7-214, hier 200—-
201

27 Vgl Aazu zusammentassen: Rudolt Reinhardt, Die Katholische Kırche, 1n Raymund
Kottje/Bernd Moeller (Hg.), Okumenische Kirchengeschichte, 3’ Maınz 1974, 10—4

28 Dazu Weıss, Redemptoristen 9309373
29 arl Erhard Schmöger (1819-1 883), 1842 ordınıiert, Vıkar ın Mergentheıim, Hofmeister 1n

Donzdorf, 1846 Stadtpfarrer 1n Weıssensteın, se1it 1851 Redemptorist in Altötting, 1865 Rektor
ın Gars, 1868 Proviınzıal der bayerischen Ordensprovinz. Über ıhn August Hagen, arl Er-
hard Schmöger 92-1 1N; Ders., Gestalten AUus dem schwäbischen Katholizısmus, 2’
Stuttgart 1950, 6—132; Weıss, Redemptoristen, 451 —524 und passım (Register).

Zu Louise (Aloysıa) Beck vgl Weıss, Redemptoristen 552-5/77, 649—652, 668-6/1 un!
passım.
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stisch veranlagte und schweren seelıschen Bedrängnissen unterwortene Frau. Se1it
den sechzıger Jahren WAar Schmöger iıhr Beichtvater und Seelenführer.” Louise Beck
hatte selt ıhrer Kındheit Vıisıonen VO „Armen Seelen und als 184 / den Redemp-
torısten ın Bayern die Auflösung drohte, S1€e VOTaUs, die „Armen Seelen“ hät-
ten ıhr mitgeteılt, drohe keine Getahr. Tatsächlich konnten dıe Patres 1n Bayern
leiben und Louıise Beck bald darauf stıgmatısıert vermuıittelte als „Medium“ die
übernatürlichen, höheren Anweısungen. Es entwickelte sıch eın regelrechter ult:
viele Patres und Nıchtordensmitglieder VO der „Echtheıit“ der Seherin über-
ZeUgLT, legten VOT ıhr Lebensbeichten ab und baten Anweısungen Zur Rettung
iıhrer Seelen. Es entstanden regelrecht Hörigkeitsverhältnisse, eın „Aussteigen“ aUus
dem Kult der „Höheren Leitung“ wurde häufig miıt Material AaUsSs den Lebens-
beichten verhindert, die „Gläubigen“ hatten sıch als »”  u Kinder der Multter“ (so
die damalıgen Bezeichnungen) erweılsen. Wer den Anweısungen der „Höheren
Leitung“ zuwiıiderhandelte, dem wurde ewı1ges Verderben angedroht.”

(Itto Weiß konnte überzeugend nachweısen, da{fß namentlich Schmöger ın NVeTr-
antwortlicher Weıise die „Höhere Leitung“, rCcSp. Louise Beck als deren Seelenführer
manıpulierte un! die Macht der „Armen Seelen“ für seıne kırchenpolıitischen Ziele
einsetzte, bzw. mıißbrauchte. Die Mutltter habe Weiß selbst den Stil Schmö-
gers” ANSCHOMMECN, dafß schwer se1l ergründen, „ob 11U.  — Louise mıiıt ıhrem

« 33Schutzgeıist Schmöger beherrschte oder umgekehrt
Auft diese Weise gelang Schmöger auch, den Regensburger Bischof denestrey

Saıiler (oder besser Zur Rettung der Seligsprechung Hotbauers) gewıinnen.
Auf Weısung der „Armen Seelen wurde seınes Seelenheiles wiıllen tätıg. Für
die theologische Unterstützung 1n Rom wurde der begabte neuscholastische Theo-
loge Constantın VO Schäzler (1827-1880) * ebentfalls durch die „Höhere Leitung“
g€WOI'II'ICH.35 Als Beweıs der Ausführung der „übernatürlichen“ Befehle schickten
beide ıne Abschriuftt der heute 1mM Archiv der Redemptoristen 1ın Gars autbewahrten
Anklageschrift, sıch als 99 Kınder“ der „Mutter“ erweılsen.

Das Verfahren der Inquisıtion
Dıie Anklageschrift, die „Relatiıo“, esteht Aaus wWwe1l Teıilen Der (12 alb-

seıten) beschäftigt sıch mıiıt der Entwicklung der deutschen Theologie 1im 19. Jahr-
hundert. Ihr Zustand wırd ın den dunkelsten Farben geschildert. Die Upponen-
ten die Beschlüsse des Vatiıkanum (päpstliche Infallibilität und unıversaler

Weıss, Redemptoristen 590
32 Weıss, Redemptoristen 560 und 598—637
33 Weıss, Redemptoristen 590

Constantın Freiherr VO Schäzler (1827-1880), aus einer angesehenen protestantischen
Augsburger Famiuılıie stammend, ach Jurastudıum un!| Offiziersdienst 1850 ZU Katholizıs-
I11US konvertiert, 118 Jesuıt, 1859 Dr. theol. (München), 861/62 Domiuinikaner, 1863—
1873 Privatdozent tür Dogmengeschichte der Katholisch-Theologischen Fakultät Freiburg
R Br., Konzilsberater e1m Vatıkanum IY se1it 1874 Konsultor des Hl. Offiziums, 1878 erneut
Jesuıt. Über ıhn vgl Gallus Hätele, Constantın VO Schäzler. Zu seınem hundertsten (sJe-
burtstag Maı 1827, 1N: ahrbuc. tür Philosophie un! spekulatıve Theologie 41 (1927%, 41 1—
448

35 Dazu Weıss, Redemptoristen 4’ 1
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Jurisdiktionsprimat) 36 namentlich werden Döllinger, Schulte und uhn genannt
könnten sıch auf Saıler berutfen Dieser se1 darüber hinaus altkatholischen
Schisma ” und allen Veriırrungen der „deutschen“ Theologie” schuld, da diese
ach seınen Grundsätzen betrieben werde ıne pauschale, undıftterenzierte Be-
urteilung der Wirkungsgeschichte aılers.

Im zweıten Teıl (32 Halbseıten) kommt Saıiler selbst 1ın den Blick Sowohl seıne
Theologie als auch seınen Lebenslaut unterzieht die „Relatıo“ schärtfster Krıitıik. Im
theologischen Teıl werden namentlich vier „Irrtümer“ Sailers hervorgehoben: Ab-
lehnung der Heılsnotwendigkeıt des christliıchen Glaubens:; FEın talsches Verständ-
n1ıs der Gnadenlehre (Pelagianısmus); Eıne alsche Auffassung der we1l aturen
1in Christus:; und ıne ırrıge Ekklesiologie. Anschliefßend geht der Vertasser auf
ıne Reihe möglıcher Gegenargumente eın (etwa Saıler se1l be1 der Abfassung seiıner
Werke VO der besten Absıcht geleitet SCWCCSCH; für die seiıner ursprünglichen Inten-
t1on zuwıderlaufende Wırkungsgeschichte könne nıcht verantwortlich gemacht
werden). Solche Einwände äfßt die „Relatiıo“ nıcht gelten. Im bıographischen Teıl
wiırd die persönlıche Integrität Saılers ın Zweıtel peZOBCN und austührlich der Weg
eiınes Ketzers geschildert. Die Anklageschrift wirtt dem Theologen VOI, eın An-
hänger des Ilumiınatentums und des De1iısmus se1n. (Angebliche) Kontakte
Protestanten und Sektierern sejen Beweıs für Sailers Heterodoxıe.

Insgesamt eın Rundumschlag Sailer und die „deutsche“ Theologıie, die —

dere katholische mentalıte. Sıe wırd pauschal verketzert; Hotbauers Katholizismus
dagegen ımplızıt ZU allein legitiımen stilisiert. Eın breıiter katholischer Traditions-
Strang sollte dadurch ausgegrenzt werden.

Der Versuch Schmögers und der „Höheren Leıtung“, das Offizium 1n die-
SCI grundsätzliıchen Auseinandersetzung zwischen beiden Katholizismen ZU
Instrument der Garser ruppe machen, schlug teh139 Man scheute 1n Rom offen-
bar die kırchenpolitischen Folgen eiıner ottenen römischen Verurteilung Saıilers und
INall türchtete dıe Komplıizenschaft 1mM Zusammenhang mıiıt eiıner polıtischen
Ranküne, dıe unglaublich klingt ZUTr Erleichterung eines Seligsprechungs-
PTrOZCSSCS eingefädelt W AafTl.

Dıie rage bleibt stellen: Wer oder W as verhinderte ıne posthume Verurteilung
Saıilers durch dıe Inquisıition? Warum verlief das Vertahren 1mM Sande äÜhnlich w1e

Dazu Roger Aubert, Vatiıcanum (Geschichte der ökumenischen Konzıiılıen 12), Maınz
1965 August Bernhard Hasler, Pıus (1846-—-1878), Päpstliche Untehlbarkeit und 1. Vatı-
kanısches Konzil. Dogmatisierung und Durchsetzung eıner Ideologie (Päpste und Papsttum
12/1 und 12/11), Stuttgart 1977

5/ Dazu Rudolt Lill, Dıi1e Entstehung der altkatholischen Kırchengemeinschaft, 1N; Hubert
Jedin (Hg.), Handbuch der Kırchengeschichte, V1/1, Freiburg Br. 1971 792796 At.

Die katholische Theologie ın Deutschland polarısıerte sıch 1ın den sechzıger Jahren
ehends ın we1l „Partejien“: eine „deutsche“ (moderne) und ıne „römische“ (ultramontane).
Der Versuch Döllingers, zwıschen beiıden versöhnen, schlug be1 der Münchner Gelehrten-
versammlung ehl Dazu Georg Schwaiger, Die Münchner Gelehrtenversammlung VO: 1863 1ın
den Strömungen der Katholischen Theologie des 19. Jahrhunderts, 1N: Ders (Hg.), Kırche und
Theologie 1mM 19. Jahrhundert Studien ZuUur Theologie- und Geıistesgeschichte des 19. Jahrhun-
derts 11), Göttingen 1979 125—134 FEın treffendes zeıtgenössisches Urteıil ber dıe Poları-
sıerung der Theologıe 1n Deutschland tindet sıch be1 Josef Edmund Jöorg, Dıie Redaktion 1n
dem Streit ber Wiıssenschaft und Autorıität, 1n Hiıstorisch-politische Blätter (1864), 21—33

39 Dazu Weıss, Redemptoristen 954—95 7
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das den Tübinger Dogmatıker Johannes Evangelıst VO Kuhn (1806-1 887) 40

wenıge Jahre zuvor? Solange die ınternen Akten des Offizıiums nıcht zugänglich
sınd, sınd WwIır auf Hypothesen angewlesen. Vor allem dreı Gründe ürftften für eın
Ausbleiben eines römiıschen Urteils den ehemaligen Regensburger Bischof
sprechen:

Trotz mancher Wiıderstände hatte RKom sıch schließlich doch mıiıt der Erhebung
Sailers ZU Bischof (zunächst als Koadjutor MI1t dem Recht der Nachtfolge) einver-
standen erklärt. Eın Inquisitionsurteil ıhn würde auch die damalıge Kurıe 1Ns
Unrecht stellen, die eiınen Unwürdigen reSp. Ketzer Zu Episkopat zugelassen hätte.

Der Schlufßsatz VO denestreys „Relatıo“: „Porro ad CXaImneIl istud instituendum
multum conterre poterit, S1 et1am VoCcCetiur sacerdos ılle, QUCIMN Sanctıtatı uae die

I11. commendare USUu.: Su. scılicet Constantınus lıber Baro de Schaezler,
vel magıs, quıa SLAaLUM scıentlae theologicae iın Germanıa ıpse apprıme NOVIt et ad

EerrTrOTES pestiferos, quıbus scr1ıpta Germanorum Catent, confutandos JjJamdıu Cu
« 41opt1imo SUCCESU laboravıt stellt eiınen unglaublichen und ungeheueren Atffront

die etablierten Konsultoren und Qualifikatoren des HI. Oftiziums dar. Nıcht
s1€, sondern eın „homo novus“ sollte eın Gutachten ın eıner solch wichtigen Sache
vertassen. Zudem wurde auch noch VO der Parteı der Ankläger benannt! Das
alleın diskrimıinıerte Senestreys Libell und Schäzlers Gutachten ın der Konsultoren-
runde, deren Votum schließlich vorentscheidende Bedeutung für den Ausgang des
Prozesses hatte.

Der Hauptgrund für das Scheitern der Anklage Saıler MU!: 1ın der Person
des AÄAssessors und damıt eigentlichen „Geschäftsführers“ der Inquisıtion OrenzZo
Nına (1812—-1885)“ gesucht werden. Hınter diesem Namen verbirgt sıch einer der
interessantesten Prälaten AauUus$s der Ara 1US und eOos 888 Fın aus reısen ‚ Öm1-

40 Johannes Evangelıst VO uhn 806—1 887), 1831 ordiniert, 18372 Protessor für Exegese
der Kath.-Theol Fakultät der Universıität Giefßen, /=—=18 Protessor für KXegese, dann für
Dogmatık ın Tübingen,] Mitglıed der Zweıten Kammer des württembergischen
Landtages. Bıs Mıtte der tünfzıger re galt uhn als ausgesprochen „ultramontan“, se1lit se1-
NC  - Kontroversen mıt Clemens un! Schäzler wurde den „neuscholastischen“ reisen mehr
un! mehr suspekt, 1866 erfolgte die Anklageerhebung ıh: VOTI der Inquisıtion, wıe 1m
Fall Sailer ging die Inıtiatıve ebentalls VO den Redemptoristen AaUS, Schäzler vertaßte ebentalls
eın Gutachten. uhn wurde VO  - römischen Jesuiten und namentlıch VO Nına, dem Assessor
des Offiziums Vgl dazu Wolt, Ketzer; August Hagen, Johannes Ev. uhn 1 8S06-—
1887, ıN: Ders. (Hg.), Gestalten A4US dem schwäbischen Katholizısmus, Bd.2, Stuttgart 1950,
59—95

Vgl Beilage472 Lorenzo Nına (1812-1 885), seıt 1831 Theologiestudium Semiıinarıo Romano, 1835 OI -

dınıert, Dr. eO.| Jur. der Sapıenza, 868 Sottosegretarıo der Konzilskongregation,
Assessor des Hl. Offiziums, 1868 Kanoniker VO St. Peter, 1877 Kardınal, 1877—

1878 Propräfekt der Studienkongregatıion, 8—-18 Kardınalstaatssekretär; Vgl Chrıistoph
Weber, Kardıinäle und Prälaten 1n den etzten Jahrzehnten des Kırchenstaates. Elite-Rekru-
tıerung, Karrıere-Muster und sozıale Zusammensetzung der kurıalen Führungsschicht ZU!r Zeıt
Pıus (1846-1878) (Papste und Papsttum 13), de., Stuttgart 1978, 49 Zu seiıner Er-
NCENNUNG ZUuU ÄAssessor des Oftiziums vgl den Protokolleintrag In: Archivio degreto Vatı-
Cano, Segretarıa dı Stato, Protocollo 290, Nr. VO Marz 1868 Nına Wlr se1ıt
dem 1. November 18/7/ Kardinalmıitglied der Inquisıtion; vgl azu ebd S27 Nr. 26025 VO

November 1877
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scher Krıitiker Nınas stammendes Dıktum tormuliert, dafß seıner Agide eın
Neuanzünden der Scheiterhauten der Inquıisıtion nıcht befürchten se1.  . Tat-
sächlich blieb während der eıt Nınas das „rlaccendere roghı“, das Feuer des

Offiziums „liberale“ Theologen auUs Dafiß dıe Inquisıtion die ıhr ZUdachte Raolle 1mM Fall Saıler nıcht übernahm, spricht Zzuerst und VOT allem für den klu-
gCH und „lıberalen“ Assessor des Dıkasteriums. Er dürtte verhindert haben, dafß dıe
Inquisıtion 1mM Fall Saıler ıhren Ruft erneut verschlechterte.

Beilage
Biıschof Ignatıus Senestrey Papst 1US

Rom, 1873, Marz
Eıgenhändige Abschrift, In: Provinzarchiv der Redemptoristen, (3ars Inn Saıleri1ana

Beatıssıme Pater!
Denuntıiaturo mıhı D' Joannıs Michaelis Saıler, quondam antecessorIıs me1l ın

sede epıscopalı Ratisbonensi, ” ut solemn: eit intallıbili; Judic10 Tuo, Beatıssıme Pater,
condemnentur, Sanctıtas Iua die benignissime permisıt, ut relatıonem I11CaMl
Tıbı Ipsı exhibeam.

Quoni1am VeTO 1ın asu agıtur de Fıde et plurımum interest, ut VIr1S ıllıs, quıbus
eXamen D iıstorum inJunctum fuerit, relig10sissıme serveiur secretum; hinc
expedire videtur, uL negotium hoc Sane gravissımum apud Sacram Inquıisıtionem
LracteLtLur. Quapropter Nacum 40 tomıs scr1ıptorum aılerı relatıonem INnCcCAam Rmo
QqUOQUC Dmno Secretarıo Inquisıtionis tradıdı, ut qUamı prımum t1bi, Beatıssıme
Pater, r €9er Te mandatum acc1ıpıat, quıd in Domino decreveris.

Porro placuıt Sanctitatı uae proposıt1io die 13 I11. humillıme facta, nım1-
ut ad CXaImnenN dictorum ODCIUM instıtuendum et1am sacerdos laudatus eit

commendatus, scıliıcet D, Constantıiınus Baro de Schaezler, quı doctissimus Omnı1-
qUC tide dıgnus eSLT, VOCEeTLUr. Quare supplıco, ut eundem secretio Inquisıtioni1shunc tinem obstringı Jubeas.

Benedictionem Apostolicum humillime petens
Sanctıtatıs uae
tidelissiımus eit obedientissimus

et tfilius
Ignatıus, Ep1iscopus Ratisbonen/[sis]

Romae, die testo Josephı,
Ecclesiae Catholicae Patronı,

Martı1 873

43 Vgl azu „Tableau des Cardınaux, Rom Januar abgedruckt be1 Weber, Kardinäle
, 750—-764, hier 754

Vgl den Verlauf des Kuhnprozesses bei Wolf, Ketzer.
45 Vgl Hausberger, Geschichte 2, 116—-126

Sekretär des Ottizıums WAar damals Constantıno Patrızı (1798—-1876), 1821 ordınıert,
S]29 Udıitore della Romana Rota, 1828 Titularerzbischof VO: Philıppi, 1829 untıus
1ın Florenz, 1832 Maggiordomo, 1836 Kardınal, 1839 rätekt der Bıschofskongregatıion, 1854
Präfekt der Rıtenkongregation, 876 Sekretär der Inquisıtion; Vgl Weber, Kardınäle 2’
500f.
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Beiılage
Klageschrift Senestreys Saıler für die Inquıisıtion

Rom, 873 März
Eigenhändige Abschrift, 1N: Provinzarchıv der Redemptoristen ın (Jars Inn: Salleri1ana

Relatıo ep1scop1 Ratiısbonensıis ad Sanctam et Supremam Inquıisıtionem Oomanam
de necessitate condemnandı D Joannıs Michaelis Saıler, et de praesenti
scıentliae theologicae iın Germanıa

Beatıssıme Pater!
Quo acerbiora nostrı1s diebus, ın NOVO praesertim Germanıae ımper10, Ecclesia

patıtur, solertius videtur cavendum, purıtas fidei eit sana doctrina, utpote qUua
Ecclesiae incolumitas potissımum nıtatur, vel mınımum detriımentum capıat.

Verum nım VCIO, Beatıssıme Pater, QUaC ın praesent1 scr1pto ad I  m trıbu-
nal Sanctıtatıs uae deferuntur, profecto talıa SUNT, quıbus et Sdadlmlla doectrina er pur1-
Cas tıde1 ın SUMIMMUM VOCaLur discrimen. Agıtur quıppe de praepostera Ila IC theo-
logicam tractandı methodo, cuJusmodı, ut probe nostl, Beatıssıme Pater, inde ferme

saeculo 1ın Germanıae scholas, et1am catholicas introducta, ıbıdem ad hodiernum
qu dıem, Cu notabiıli u doctrinae Iu pıetatıs documento, pern1c10sOs
SUOS producıt effectus producetque qUuc, donec malo alıquando tandem
efficacı OCCUraiur remedio. Hoc remedium efficax cujJusmodı eSst, utL ubinam
invenıtur? equıdem SpONte SUa ESCEL, modo prius DauCıs demonstratum fuerit,
uanam ratıone in Germanıa 1C5 theologica paulatım devenerit, undenam mala
1sta, de quıbus upD CONqUESLTUS Su. orıgınem SUam potissımum ducant. Sıquidem
quotiescumque de morbo alıquo curando agıtur, Ntie Oomn1a OPUS CST, radıcem eJus
probe detegere.

De hodierno reı theologicae ın Germanıa
Reı theologicae ın (GGermanıa qualis hodie condıitıo sıt, tacıle est jJam 11S collı-

SCIC, QJUAaC ın hac regıone ultımıs hisce annıs accıderunt, UJUaCYQUC plane SUNT notissıma.
Scilicet haud UuUMNUIN virum, apud Germanos 1ın rebus theologicıs Sn pollentem
auctiorıitate, ut inter alios amosum Doellinger” eit tantopere celebratum Schulte“®

Johannes Joseph Ignaz VO  - Döllinger (1799—-1890), 1822 ordıniert, 1823 Protessor tür
Kırchengeschichte un! Kırchenrecht ın Aschaffenburg, 6-—1 890 ın München, 1mM 'ormärz
entschıeden „ultramontan“ orıentiert, selit Mıtte der fünfzıger Jahre Wende hın „lıberale-
ren  “ Ideen, Gegner des Syllabus (1864) und der Beschlüsse des Vatıkanum (päpstlıche
Unfehlbarkeit). Döllinger unterwart sıch diesen nıcht un: wurde 1871 exkommuniziert;
Sympathıen Zur altkatholischen Protestbewegung Lrat dieser nıe ormell bel, 1872 Rektor
der Münchner Unıiversıität, selit 1873 Präsıdent der bayerischen Akademıie der Wıssenschatten.
Über iıhn Georg Schwaiger, Ignaz VO:! Döllinger (1799-1 890), 1n: Heinrich Fries/Georg Schwai-
SCI, Katholische Theologen Deutschlands 1mM 19. Jahrhundert, Bd. 3, München 1975, G 4 ’
vgl uch In: Georg Schwaiger (Hg.), Christenleben 1m Wandel der Zeıt, 2) München 198/7,
104—126

4® Johann Friedrich VO: Schulte (1827-1914), 1854 außerordentlicher, 1855 ordentlicher
Protessor tür Kırchenrecht und deutsche Rechts- und Reichsgeschichte 1ın Prag, bıs 1870 eıner
der führenden katholischen Laıen und Vertrauensmann des deutschen Episkopates, ach der
Definierung der päpstlichen Untehlbarkeit Bruch mıiıt der katholischen Kırche und Mıt-
begründer der altkatholischen Bewegung, Al Protfessor der Juristischen Fakultät 1ın
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PCI multos 1N1NO.: NO honore *habebantur” (anquam TC1 catholicae
vindices velut 19881  © ICTU ira  I1 vidimus ı infensissımos hostes LOL1LUS
101111115 catholıicı

Ejusmodi tactum vel PTOrFSUuS NEqUIL explicarı, vel luculenter probat Germanıa,
UaNntUumMVIS CHICHIC ıbıdem excolantur specıiales quaedam discıplinae c theolo-
ICa plus IN1INUSVE COMNCXAC, Parum LULO, 11 plerumque judicarı,
quotıe€es de SCHU1LNO 1150 dogmatıs catholıicı CJUSQUC CONSeECTILAr! quUaer1ılur, ıd est de
C quıd VEeIC SIL catholıcum, quıdve PI1NC1ID11S catholicis In hoc quiıdem
PUNCLO OSIra aetate, quemadmodum NOTL1SSIMUS exemplis ONSTLaAaTt quamplurımı licet
CaeterOoquın VI1II1 doecti er P INISCTC decepti SUNT S1C praesertım GGermanıa Lam-

Q Ualnı VOeTG catholica habebatur haud una SCNTIENTA, quam Cu dogmate PUSNAaIcC
plane manıtfestum est tque 1INSISIIC quidem hujus LC1 exemplum habemuss, ut de alıs
Caceam, sınguları sententıia Doctorıis Doellinger de regula tıdeı1, QU amı 1DSC reponıt

IUhomınum SCH publıca
Hanc sententiam INaX1ıme PEIMNICIOSAM CS55C, id NOSTr1IS diebus saltem Pro omnıbus,

SUNT bonae voluntatis, u ad oculos demonstravit vel 1DSC CIUM vVen-

LUuS, scılıcet T1ST1S apOSTasıa OTrTumı qUı PCIVECISO huic PTINCIDIO pertinaCcıter en-
tes, eodem PIHINCIDIO ıdque PCI logicam CJUS CONSEQUENT1AM paulatım adducecti SUNT
U ad apertam rebellionem CONLIra InEcclesiae magısterıum Verum CST,
U Cantum, Deo INa])JOTa benigne averten(te, adeo intfelices fuerunt QUuı ad hoc

U delapsı SIN Sed vehementer talleretur, SI Q Uu1S torte putaret
doctrinae fidei conservandae CS55S5C, modo ımpediatur aperta rebellio
CONTra Eccles1iae auctforıtatem profecto 110  — sufticıt ut relıg10 salva persistat
Scilicet externa CIa Ecclesi1am submissıione qQqUaNLUMVIS SCIVAaTLa, fieri
pOotest utL mortiterum talsae doctrinae VIIUS occulte ropınetur, quod quıdem quUOo
dılıgentius occultabıtur INaJOTa nde CONSEQUENLTLUFr damna

DSU Germanıa NOSTIr1IS diebus FCaDSC tier1 probant exempla
Inspicıantur, UaCSO, paulo ACCUTraxaLius cCertae quaedam sentenTae, Qqua«C Germanıae
academı1s ad hunc qU! dıem publıce traduntur InSsp1C1atur, UaCSO, paulo ACCUTA-

C1US, quıd de ratıone dıvinae gratiae deque tidei christianae academıa
Tubingensıi hunc qU! diem doceat NOMI1N:  SIMUS lle Joannes Kuhn haec
IN UAaM, INSP1C1aNtur paulo aCCUFra(Xlus, ei SpOnNte Sua manıtestum tiet aperte PU$S-
Nare Cu theologiae PTINCIDUS IN  IN Cu CONSIILULIONE de Fıde
catholica Concscılıii Vatıcanı

Idem fterme accıdıt alteram Concılıun definitionem de Rom Pontiticıs intfal-
lıbil; Magıster10 Hanc 11117 detinıtionem nonnullı; Germanıa, qu haud infimae
auctforıtat: VITI1 qUamı INaX1ıme enervanct<t torte qUu1ın 1DS51 SC1AaNT Aaut velınt praepostera
scılicet explicatione, quUa SCHULNA V1S5 Vatıcanae definitionis PFOFrSUS pessumdatur

Bonn, 881/87 Rektor der Unıiversıität, 18/7/4—7/79 natiıonallıberaler Abgeordneter des Deutschen
Reichstags. Vgl (seıne Autobiographie) Johann Friedrich Schulte, Lebenserinnerungen,

Bde., Gießen 908/09 Ferner August Franzen, Art. Schulte, ı LThK: 9) 516
49 Zur Tübinger ath.-Theol. Fakultät vgl Rudolt Reinhardt, Dıie Katholisch--Theologische

Fakultät Tübingen ı ersten ahrhundert ıhres Bestehens. Faktoren un:! Phasen der Ent-
wicklung, Ders (Hg Tübinger Theologen und ıhre Theologie Quellen un! Forschungen
ZuUur Geschichte der Katholisch Theologischen Fakultät (Contubernium 16), Tübıngen 19/7/
1—4

50 Zum ' orwurt der Neuscholastiker namentlıch Schäzlers, uhn habe sıch nıcht
die Beschlüsse des Vatıkanum unterworten, vgl 'olt Ketzer
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Sane Cu maxımo christianae socıletatıs detrimento; quıppe JUaC PCI ejusmodı ınter-
pretationem, ubicumque tamquam legitima admaıttitur, V1X 11O  - penıtus frustratur

bono, quod l conterre definıitio Ila debet
ala ista, QUaC obiter Lantum potuı indıcare, S$4amnle gyrandıa SUNT, uL apta e1s

medela q U am prımum adhıbeatur, SUMIMODECIC videtur exoptandum S5C quando-quıdem, sS1 praepostera Ila TCIN theologicam tractandı methodus ın scholis catholicıs
lıbere grassarı permittitur, ınde procul dubio relıg10 catholica maxımum patıeturdamnum, iıdque tortasse tale, quod V1Xs reparabitur.

Habet nım PCIrVErSsa Ila methodus hunc pessımum effectum, ut seCAaLOreEeSs eJus
magıs magısque ınept1 reddantur ad recLam ıntelligentiam dogmatis christianı.
qUOQUC ın CST, CUTr praeclarıssıma monıiıta decreta, quıbusIEccle-
s142€e magısterıum nostrıs diebus Sana theologiae princıpıa ıdentidem inculcavıt, nıhı-
OmI1nus Parum profecerint apud praepostera ıllıus theologiae alumnos:; 11 quıppe
preti0sa 1sta monı1ta mınıme ingell_eg_ur3t, QUu: ınterpretantur, videlicet ad
OrmMmam talsae doctrinae, qua 1ps1 imbulti SUNT quaque OIUuUIM de rebus theologicisJudıcıum fundıiıtus vıitiatur.

Summa attentione haec duo 1ımprimı1s ponderanda SUNT, quıppe QJUaCOMN10 efficıunt, ut Ne reli theologicae ın Germanıa STAaLuUs vel ıpsam relig10-
1 catholicam haud eX1QUO CXpONaL periculo.

Prımo D' negarı nequıt, ftalsae ıllius theologiae prımarı10s praeclarıs
quıbusdam praestare dotibus, unde siıngularem nancıscuntur auctorıtatem eit Mas-
11a impr1ımıs ad persuadendum efficacıam. Sunt nım VOCIC docti, eX1m1a pollentloquendi scriıbendive arte NeEeC mediocri energıa eit 1n rebus agendis dexteritate.

Secundum u  9 quod meretiur attentionem, ıllud est: scılicet hanc Call-
dem praecıse theologiae modernae praecposteram scholam, CUJuUS placita CUu.

theologiae princ1ıpus La  3 aperte PUgNantT, nostrı1s diebus efficacıter adjuvarı NOVO
Germanıae ımperI10. Novae nım leges de educatıiıone clerıcorum plane tendunt, uL
deinceps iın Germanıa ad beneticıum ecclesiastıcum S1ve ad theologıiae docendae
UMNU: NemMoO promoverI1 possıt, quın educatus fuerit secundum Pr  a Ila prin-
C1pla,q aperte profiteatur.

Quae Cu iıta Sint, Cu talsae scıentlae theologicae in Germanıa professoribus
suppetant auxılıa: omnıno desıderandum S5C videtur, ut Te, Beatıssıme Pater,

ın doctrinae tutelam ordınentur, qUaC ıdonea SInNt tantıs malıs pericu-lıs efficacıter ‘obvıiare“. hunc finem assequendum nNnte Oomnıa videtur
necessarı.m CS55C, ut talsa princıpıla, QUAaC tamquam vere catholica SUumMmmı1s audıbus
extolluntur modernae scholae theologicae alumnis, solemnı]: TIuo Judıic10, Beatıssıme
Pater, declarentur talıa CSSC, QqUaC V1X OmMpONaNntur, 1MO0 aperte Pugnent Cu
VCTIO I11SUu dogmatis catholicı. eque profecto satıs eST, ut talsae ejusmodi doctrinae
iın abstracto Lantum reprobentur; sed nomınatım reprobanda SUNT scrıpta saltem
OIu  9 quı SUNL scholae ıllıus primıpilı nobilıssımı defensores. Quid nım Juvat
CITI1OICS5 in abstracto SCUu in thesi condemnare, S1 1ps1 lıbri, ın quıbus CIT1OTICS5 Ilı
continentur, SUuam retinent auctorıtatem? S1C condemnatio talıs OMnı SUl!  S frustrabi-
tur effectu plane incassum erıt. Jam VCIO inter prımarı10s duces modernae hujusscholae uMNnuUusSs PIaCc caeter1ıs eminet, u episcopalı, qua INSIgNItUS erat, dıgnitate,
eX1M11 scr1ptorI1s laude IT1CC 1O tama pletatıs, u deo potissımum, quı1a prımuserat“®, quı praeposteram ıllam 1CS theologicas tractandı methodum ın scholas catho-
licas induxıit, ut adeo Jure mer1ıto habeatur tamquam arcns modernae scholae theo-
logicae, qualıs hodie ın Germanıae academı1s tacıle prımatum Est VIr 1ste
Joannes Michael Saıler, Ratisbonensis ecclesiae quondam ep1sCopus.
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F1 De Joanne Michaele Saıler
Praecıpuus CJUS videtur Versarı NOIINAIM, secundum qUam tractandae

SUNT generatım 10 ad religionem eit salutem spectantes Hanc 111111

OrTINamı Sailer docet 1150 quodam 1NL1MO 1DS1US homuinı1s, adeoque alı-
qUO subject1vo, 110 Ecclesiae doctrina de rebus fide; et OIU

Saıiler admuttit quıdem pOS1U1vam revelatıonem, sed ınterpres CJU>S legitımus est

uUuNUuUSqU1SYyUC PCI DSU V1 SCI1ISUS SUul 1NUM1, qUO immediate Deum ICSqUC divınas
apprehendit

Hanc tacultatem homıinıs naturalem immediate Deum ICSYUC divinas CORNO-
scendiı Saıiler CONSCIENT1aAM, deque alıa ad lıtteram 1La docet: „Ratıo
humana Cu essentialıiter CONSISTLAT Cognıtione Deı, CUMUC proinde ı i1l-

L1a percıplatur ‚PSU PrODIIC verbum Deı, hinc 110  - solum est SUDTEMA
homuine ıiNSTantlıa, qUa 1O  - licet ad SUPETMOTICIN PrFrOVOCAIC, sed est V1Ill-

culum COMNJUNSCS humanıtatem Cu Deo; ESTQUE o  Ö CO  12 NICUS NUnNLIUS
De1l reliıctus homıiını lapso, SIVC C1 FreStTiTtuUutfus qu: tes reddens SSC

1105 divinı SCNECINS (Theol 19910)8 vol Pas editionıs Ima )51
Ea S4ane palmarıa SUnt ICaDSC CONTLINENTu SCIN1NAN1IUM CEITOTUMmMm Occurıt hıc

m  IM SCNTIENA, QUaIn JUIC dixeris, faenendam radicem I11111UII1 CITOTUM., QqU1-
bus Saileriana et SCQUAaACIUMN CJ US CcCatent Est haec I111LINUIN intolerabiılis Sanle

sentent1a, Sailero velut LOLLIUS SYySteEMATLIS SUull tundamentum iıdentidem inculcata
‚D' humanam essentialıter CONSISTIere actualı COgnıtLONE Deı Similem
plane proposıt1onem Sacra et Suprema Romana Inquisıiti0 Janı decem abhıinc 1111

Iro calculo NOTAVIL Nıhilominus sententıia Ila de ımmediate De1 COgNILLONE
Germanıa ad hunc U: diem 1O  5 solum docetur VeruUumn praedicatur Lam-

Q Ua V1a ad christianam relıgıonem scientitice stabiliendam
Huiıc eıdem PTINCIDIO de immediıiata Deı COgNILLONE SCU, quod dem est senten-

LL1ae STAaLuentTı humanam essentialıter CONSIiSTiere actualı SIVC habitualı COS-
nNnıLıONe Deı, huic, 111 Ualıl, aAb Ecclesia reprobato PTINCIDI1O velut ftundamento S U  ®

superstrultur Systema dogmatıcum Joannıs Kuhn, ı hodiernos Germanıae theo-
logos tacıle PTMINCIDIS, QUIDDPC QUul, quod Sailer modo stylo popuları tradıt,

scientitice TaCiat NEeEC 1N1O  - contirmare contendit suffragio christianae antıqu1-
Is u  -9 Qul I111M11UI11 T1MUS sententkiam sub hısce exhibuit

Jacobi ” fu1t celeberrimus Ile quıdem apud protestantes philosophus, qUO Sailer

Johann Michael Saıiler, Handbuch der christlıchen Moral zunächst für künftige katholi-
sche Seelensorger und dann für jeden gebildeten Chrıisten, München 1817 Wenn
11U  - ber die Vernuntft C1M Wahrnehmen (rJottes 1ST mıithın Gewissen das eigentliche Wort
Gottes vernommen wırd 1ST C655 sonnenklar, da{fß die gegebene Bedeutung dessen, w as INan

Gewiıissen WIC die, dem etzten Grunde nach alleinwahre, also uch die aller Moral
bedeutendste SCVH Denn betrachtet, IST das (sew1ssen nıcht blofß die höchste Instanz

Menschen, VO der für ıhn keine Appellatıon mehr geben kann; CS 1ST uch das Band
die Menschheıt MIit ‚Ott zusammenhängt 1ST der CINZISC, auch nach dem Abitalle VO'

Gott, dem Menschen och gelassene der wiedergegebene ote Gottes, dafß 'Lr golLL-
lichen Geschlechtes sind“. (Hervorhebungen beı Saıler).

Zum Problem der unmittelbaren Gotteserkenntnis vgl Peter Walter, Dıie Frage der lau-
bensbegründung Aaus I1NEeEICI Erfahrung aut dem Vatiıkanum Dıie Stellungnahme des Konzıls
VOI dem Hıntergrund der zeitgenössischen römischen Theologıe (Tübinger Theologische
Studien 16) Maınz 1980

Friedrich Heinric. Jacobı kaufmännische Lehre Frankturt und Studium
der Philosophie Gent 62) übernahm das väterliche Handelsgeschäft AF kurfürst-
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ve]l eadem verba, IMULUALUS est doctrinam ıllam plane infectam, utı P
CNCHNNO protestantısmi; est nım doctrina Ila Saıleri1ana patıdus subjectivismus SCUu

pseudomysticısmus: quandoquıdem Juxta Sailerum spırıtus prıvatus, SCUu SCIISUS int1-
INUS sıngulorum hominum, S1ve OIu conscıentla, In judex est de rebus
omnıbus ad religionem spectantıbus. tque hunc quıdem pestiferum CITOrem Saıler,
quı fortasse ıpse NO perspexıt consequenti1am pern1ic10s1 iıllius princı1pil,obvolvit quası nebula plıarum locutionum; unde factum eST, ut scr1pt1s eJus homines
praesertim pl boniı x  3 facıle deciperentur. Sed hodıe nımıruno ıllusıo Ila tacıle
dissıpabitur, modo dılıgentius advertantur CA, quacC hodie 1n Germanıa
NOV1ISSIMIS haereticıs SC  - S1C dietis antıquıs catholicıis. 1ı DC, Saılerianis princ1ıpiis
CONSTLAaNLer insıstentes, adversus Conscılıu Vatıcanı decreta PrOVOCant ad propriıam1psorum conscıientiam. eque multum Juvabiıt rebellionem ıstam excommunıcatıone
percellere, S1 radıx 1psa antorum malorum NOVA iın dies germına producere lıbere
permittitur. Est radıx ista pr  a theologia 1n Germanıae academ1ı1s
dominans, CUJUS antes1ıgnanus veluti arcns ıpse Saıiler est. Et Salla VeIa, hodie
praecıse Opportunum tempus vıidetur SS5C ad scr1ıpta hujus vırı, utpote praesentiumın CGGermanıa turbarum primarıı auctorI1s, solemniter proscribenda.

Haec proscr1iptio plane necessarıa CST, ut 1ın Germanıa adversus NOV1SSIMOS
haereticos SCUu S1C dictos ant1ıquos catholicos Cal telicı SUCCESU dımicarı possıt PTIOcatholica tıde 1ı nNnım haereticı 110 Cessant PIOVOCAIC ad Saılerum, YQUCIMN utı 11“
te  3 SUUMmM venditant, CuJusque vestig1a Premere gloriantur. eque provocatıo ıta SÜU!  ®
carebiıt effectu, ubıcunque Saıler habetur tamquam legitimus doctrinae catholicae
interpres. Haec ıgıtur falsa Op1n10, qUaC LOL hominum men(tes, et1am pıorum, OCCU-

Pat, Nte Oomnıa corrigenda EeSLT, ut relig10 catholica ın Germanıa iıncolumıis servertur.
Loinga experıient1a CONSTAL, prıvatos theologorum CONALUS mınıme sufficere ad
exstiırpandam talsam ıllam opınıonem de Saileri auctoritate; ad hunc effectum obti-
nendum Oomnıno OPUS est solemn] Ecclesiae Jud1c10, JUO scr1ıpta Saılerı declarentur
tamquam Parum contormia genNu1InNO sensul dogmatis catholicı. eque dıifticıle PTrO-batu eST, Sailerum docere de praes1ipul1s dogmatibus Sanctiae NOSTIrae reli-
Z10N1S.

Perperam docet unıyersım de humanae salutis negot10, nımırum proferens,unde manıfeste sequıtur, ad vitam assequendam mınıme necessarı1ıam S5C
tidem christianam, neccessıtate saltem medii, utL theologi loquuntur. Dıstinguit nım
Saıler ınter Christianos er cultores Deli (ın D SU:  C „Doctrina ftundamentalıis relı-
210218“ 'pag.151  f)’54 et Uunc cultum Deı, quı quıdem invenıtur et1am separatımchrıstiana tıde, docet Saıuler, S5S5C vitam ernam, sequentibus scılicet verbis: „Quıvirtutem 1ın 1PSO habet, audıit ın hanc virtus est vıta divina 1ın IX vıta
dıvina in NO pOtest mor/1. Quı cultum De1 ıntra ıpsum habet, audıt hanc

Deus est. Quod 1n Deum colıt, ıd temporale S5S5C nequıt. Cultus
De1 ın est ıta aeterna; ıta aeterna 1ın NO POTeESL morI1. Cum ıgıtur cultus Deı
eit vırtus uUunum iıdemque SUNT, quemadmodum lux et radıus lucıs, so] et radıus solıs:

lıcher Hofkammerrat, 1779 Retferent für oll- und Commerzwesen 1ın München, se1it 1780
Privatgelehrter, Gründung des „Teutschen Merkur“, se1it 1805 Präsıdent der Bayerischen Aka-
demie der Wıssenschaften. Bedeutender Schriftsteller, Philosoph und Wırtschaftswissenschaft-
ler. Über ıh: Günther Baum, Art. Jacobı, iIn: IRE 1 9 434 —438 1t.

Johann Miıchael Saıler, Grundlehren der Religion. Eın Leıittaden seınen Religions-vorlesungen die academischen Jünglinge aus allen Facultäten, München “1814, 151
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hınc 1n 1psa essent1a u virtutıs Deum colentis, u cultus De1l virtutem g1gnent1s,
posıtum eST, ut pCI hoc exercıti1um, scıliıcet cultus Deı et virtutıs, 1O solum efficıa-
IUr dign! exıstentlia aeterna, sed de et1am certı reddamur g 9

Ut superioribus manıteste lıquet, Saıiler docet de fine homuinıs SUDECI-
naturalı deque divına gratia. Quod nım donum est aturae homuinıs superaddıtum,
utL scıilicet homo ordinatus S1ıt ad vitam quamdam divinam, ad partiıcıpatıonem alı-
QqQqUam ejusdem bonitatıs beatiıtudinis, qua Deus ıpse bonus beatus est; ıd
Sailer repetit C} quod homo Instructus est ratıone lıbero arbitriıo adeoque quod
plane supernaturale CSLT, ıd Saıler habet ut consectarı.m alıquod ar U facultatum,
QUa 1psam aturam homuinıs constıtuunt. S1iC nım dısputat Saıler: „Una CUu ratiıone
elt lıbero arbitrio hominı dıivıinıtus data est Sanctia dıvına lex eit ul  D Cu lege homo
accıpıt hunc fiınem, ut bonus S1ıt, sıcut Deus. Unacum lege el ordınatıone ad hunc
finem, ut bonus S1It, assıgnatur homıiını Lamquam finıs eJus, ut beatus S1it S1Cut Deus“
(Theol. IMNOT. vol 41

Perperam docet Sailer de PEerSONa Jesu Chrristıi. Quidquid nım Jesus de se1pso,
de divinıtate humanıtate SUua eSLT, Juxta Sailerum hunc tantum SCMHNSUMmMN

habet. scılicet anımam Christi repletam fuisse SUDICINA ıdea Chrıistianısmi,
qUaC quidem ın sıta est: humanıtatem iındıgere superi10re quadam mediatione, ut
C divinıtate, Qqua PCI AVCISa est, conjungatur, in hoc praecı1se
115U Jesus seıpsum tilium De1i Quam sententiam Saıler hısce verbis exprimıt:
„Suprema dea Christianısmi haec est: humanıtatem indıgere superli0re quadam
mediatione, ut Cu divinıtate, QqUa PCIm AVCISa 6ST, conjungatur.
"Suprema ıdea Christanısmi est ıdea de virıbus quıbusdam divinis mediatricıbus,
QJUaC in Chriısto velut ın Ceniro SÜ!'  © unıtae PCI ıpsum 1n humanıtatem SCSC dıffundunt,
dıffundentque YJUC, donec Pater uturus SIit Omnı1a 1n omnibus.” Haec SUDTeMAa
idea Christianısmi pervasıt anımam Christi, et Cu clarıtate
essenti1am eJus OCCupavVıt. probant Oomn1a, qUaC Christus de 1PSO dixit; qui1d-
quıd nım de 1PDSO locutus eST, ıd OINILC debebat S5S5C nonnıs1ı ımago I1hujus
ideae, nonnısı indıg1tatio quedam IN hujJus idea, nOonn1ısı VO.  e quaedam hujus
In et 1ın inettabilıis ıdeae. Nonnıisı ab hac ıdea effata Christı de
1DSO SUam propriam accıpıunt lucem. Jesus Christus hıları anımo respiclens ad hanc
fundamentalem iıdeam SUac essentı1ae S UaCQqUC vOocat1ıon1s, nomıiınavıt seıpsum tilıu.m
Deı, mıssum ad salutem homiınum, S1C expressıit SU am relatıonem u  3 ad
divinıtatem u ad humanıtatem“. (Doectrina fundamentalıs relıg. pPası 2706 sqq.)”

Quı de Christo ıta docet, 15 110  - pOTESLT docere de Ecclesia, qUaC est COrDUS
Christı mysticum. Hınc NECeINO prudens LCIUINN aestimator valde mirabıtur, S1 apud
Sailerum talıa invenerit, QqUaC genuınam Ecclesiae ratıonem funditus Eo

Impr1ımı1s tendunt, qUaC Sailer 1n theologıa SUua moralı vol pas. 82 SIg  8 'edi-
t10N1S Imae et editioniıs Illıae pPası SIq  159 hunc 1n modum diıputat: „Doctrina
moralıs Christı ejusque Apostolarum, quantumVvıs Sravıssıma continens eit SCI1SUI

habens profundissımum, erat nıhilomiıinus x  3 sımplex, {a  - acıliıs iıntellectu
necessıitatıbus humanıtatıs Lantopere accomodata. eque PCI longum tem-

Auf welches Werk Saıilers sıch dıe Angabe „Pas 1357 bezıeht, WAar nıcht eruleren.
Saıler, Handbuch 1G 41

57 Saıler, Grundlehren 206 ff
Saıler, Handbuch 1,

59 Saıler, Handbuch Ü Aufl., Grätz 1818, 65 $
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PUS talıs Permansıt qualis prodierat sSpırıtu Christu CJUSQUC Apostolorum, UU
POTUIL talıs PEIIMANCIE Prımo est C phılosophıa Alexandrıina, QJUaC
quıdem 1DSA texXxiura quaedam erat COmMpoOSI1tLa phiılosophia Platonis
Pythagorae, postmodum est Cu Arıstotelica philosophia pag. l‚editio-
1115 Imae’).®” Hac O:  o V1id doectrina moralıs Christi paulatım facta est CONSCI1LCS QqUaC-
dam SPDINOSAaT U qUaest1ionum eit LESDONSOTUM. 1ftem SPINOSAaTUM, QUIDDC quıbus CO6-
lestis philosophıa, eheu! DC, reddebatur ingustabilıs cordi, u volun-

1  S INOVEIC, quandoque perturbans mentitem er CONSCIENLLAM
ut adeo hac M1ıxXiura divinorum humanorum VIiX AYNOSCIH pOSSIL SIVC
unNnNumMm SIVC alterum, NC Christus 1910 Arıstoteles

Quı talıa seribit vel hoc 1DSO CO  ur sentiire de Ecclesia eque
11 Ecclesia foret columna verıtatıs qu intallıbilis rebus INOTUM, S1 d
S1ISSET doctrinam moralem Christi qU! adeo depravarı ut Janı NO POSSIL AYNOSCH,
quıd PTODT1C SIL Christi quıdve Arıstotelis

Tandem Sailer PTrODPTr10 SUu!  © Cu Protestantibus agendi modo et talsa tolerantıa
CITOTUM, NECC NO Sua 1NnLiima Cu pseudomysticis ıllıus luculenter
probavıt, 1DS51 PIOTISUS deesse recLam de Ecclesia

Haec au Saılero adducta 9 uL mıiıh;ı videtur, ostendunt,
C] US QqUamı plurıma, qQuacC IO Demum OpoOrtetL bre-

respondeatur ad CAa, JUaC ad purgandum Saılerum defensoribus CJUS solent
proferri Anımadvertunt 11 I1  9 Sailerum seribendis lıbris SU1S5 ductum fuisse
Optıma intenNTL0ONe, ad reliıgionem catholicam reducendi homines ıllıus m  9 QUul
quıdem PIO LIrıST1 OTUumMm temporum conditione verıtates relıg10n1s VIX alıter ZuUSLAaS-
SCNEL; hınc Saıuler, sub NOVA torma verıtates religi0sas proponendo, Ca V1am qua
sola IuUunc possıbile erat religionem catholicam efficaciter JUVaIrc

S1C defensores Saileri QUul sollerter subjungunt Saiılerum 11O  3 PTO schola SCI1DS1S5SC,
sed 1111 UMmM ad tinem quendam practlcum, ut AMlINMNaTUM pastorıbus ostenderet, QJUa
POUsSsSıIMUM ratione hujus 4etatıs homines efficacıter pOossent ad studium PIC-
aTls; propterea 19(8)  - Cessant Ilı inculcare, Scr1pta Saılerı 110  - ad Ormmam SCVCT1OT1S
SCUu scholasticae theologıiae examınanda CS  9 CONnTtra ut ACQYUUM de 115 SIT Judıcium,
POCTIUS respicendum S5C ad bonum finem, quem sıbı Sailer serıbendo rOopONıILT, et
S 1 torte quaedam Darum ScCrıpserıt benigno 11SU 1nterpretar1

Haec detfensio NO valet qu ullum cordatum VITMUIN INOVEIC POTeESLT StO
Sajlerum serıbendis SU15 hıbrıs ductum fuisse Optıma intentione quıd ınde?
UuUNUIMN tantfum ınde, forte O PSU homınem Saılerum: sed
quoad scrıpfta CJUS nıl Quae 115 CO  ur fide; catholicae adversantıa,

profecto 110  — emendantur intentioOne qUaNLUumMVIS bona, QqUa Sailer SCI1DS1I5S5C
dicıtur eque doectrina dogmatı PUgNaNs, qualıs S5S5C doctrina Saileriana ftacıle
CONVINCITLUF, ullo modo ıdonea S5C pOtest gignendae Pıetalı Imo VeTrOÖO doectri-

talıs nocebit Pıetatı, qUO O: ftama est et auciorıtLaAs ıllıus, qUuı La  3 110-
NCa docet

Denique probe advertatur, Saı1lerum evectum fuisse ad ep1scopalem dıgnıtatem
nde apud homines tacıle POTEST et ICAaDSC Orta est talsa OP1INIO, saltem indırec-

approbatam fuisse vel hoc ı1DSO, quod Summus Pontitex Saılerum ad eP1ISCOPAaLUM
permıiserı1ıt TOMOVECIN “ejusdam IV  IM doctrinas®. Hınc doectrina Ila UaNntUumMVIS

60 Saıler, Handbuch Die Zıtate 4US Saılers Werken sınd der Relatiıon nıcht
orrekt wıedergegeben; S1C daher Zu 'eıl nıcht eindeutig ıdentitizieren
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CITOMNCA SCI1SU1 Ecclesiae quantumvxs rCDUSNANS, nıhılomiınus tuerı SCSC poteriıt vel
1LDSd FEcclesiae Hoc procul dubio SIaVISSIIMUIM est incommodum
u ıd PracCaVvVel1 alıter pOtest 11151 solemn1 Saılerı condemnatıione

Quid de Saijlero habendum SI ut M patefiat de homine Ilo deque
ZESLIS CJ U>S U quaedam hıc adnotare uverıt Joannes Miıchael Saıler, die

Nembris 1751 PasO Aresing Schrobenhausen dioecesis Augustanae, 11NC-
NTte N1NO 1761 Monachi:um contulıit hitteris humanıoribus OPCIam daturus 1770
Landsbergı NOV1ILLaLUM Socıetatıs Jesu INSITCSSUS duobus 1111 iıbıdem permansıt
deinceps Lamquam scholasticus Ingolstadıi NDNUu transegıt Socıetate SUPPICSSa
qu ad N1DNUuU 1775 theologiae incubuıit Ingolstadıi sub Magıstrıs ejusdem SOCI1leL2A-
L1S Stattler Y Scholliner® et Heltenzrieder 63 Anno 1775 sacerdotio AaUCTIUS PCI bien-
1U studia1Tad obtinendam theologıae cathedram, 11NO 77 1Ca4-
LUS est repettor studiorum philosophicorum eit theologicorum Ingolstadın, qUO
INUMNECIC Persttt qu ad 1U 780 Hoc tempore duo opuscula IN  ‘9 COIMN-
tumelis et irrısıonıbus reterta Conftira Monachos Benedictinos ad Emeramum Ratıs-
bonae, qUu1ı publicı u fecerant alıquot dubia ODUS Stattler: „Demonstratıo
catholica Quae quıdem „Demonstratıo indıcı liıbrorum prohıbıtorum NsertLa est
Saıiler VCIO NUMMYUalnı contumelıas adversus Benedictinos prolatas, 1111
adhuc 1NNO 1803 lıbrı, CUul titulus „Wınkelhofter ut homo eit CO  or
Stattlerı denuo commendavıt De secundo opusculo polemico Saıulerı, edito tuUuLE-
lam CJUS Stattler1, LOVISS1I111US ıllıuspdicıt „Sailer denuo
descendit Cu lıbro, CUul titulus Novıssıma hıstorı1a cordıs humanı SUDICSSIONC
verıtatlıs, abstrahendo ab omnıbus rationıbus mpartem prolatıs
MONASTIICO theologica Wolfgangi Froehlich Francoturti et Lıips1ae 1780 66 Iste lıbel-
lus ab 1N1L10 qUu ad finem ArCasınlumı adeo mordacem exhalat relıg10n1s Ger-

ext1ngu ere nıtebatur, hunc lıbrum prectum SUl  C Iter PCI Germanıam

Benedikt Stattler 1728 SEeIL 1745 Jesuıt 1759 ordınıiert, 1770 Professor für Dog-
matık Ingolstadt Saıiler SC1M Schüler Wr Nach Entlassung aus der Proftfessur 1782 Pfarrer

Stadtkemnath lebte Spater als Geistlicher Rat München, 1796 Zensurierung SC1INECT Werke
Über ıh vgl Manfred Brandl, Dıie deutschen katholischen Theologen der euzeıt. Eın Reper-
COrı1um, Aufklärung, Salzburg 1978, 738 dort Lıt. und Werkverzeichnis).

* Hermann Scholliner (1722-1 795), SECeIL 1738 Benedıktiner, 1745 ordınıert, eiıtere Studien
Salzburg und Erfurt, 1750—1757 Dıirektor des Studium Commune der Bayerischen Bene-

diktinerkongregation, 1/60—1766 Protessor für Dogmatıik ı Salzburg, 1772 Prior, 1773 Pro-
fessor ı Ingolstadt, 1/76 Rektor der Universıität, O0—1 /84 Propst ı Welchenberg. Über ıhn
Brandl, Theologen 2, 223

” Johann Evangelıst Heltenzrieder bzw. Heltensrieder 1724-— WAar 17701781 Pro-
tessor tür Mathematiık Artistentakultät) der Uniuversıität Ingolstadt. Über ıhn vgl Horst
Peter Gerber, Die Protessoren der Philosophischen Fakultät der Uniiversıität Ingolstadt VOT und
ach ıhrer UÜbernahme durch dle Jesuıiten, Dıss Erlangen 19/4 44 Peter Stötter, Vom
Barock ZU!r Aufklärung, Laetitıa Boehm/Johannes Spörl (Hg ), Dıi1e Ludwig Maxımilians-
Uniıiversıität iıhren Fakultäten, Bd Berlin 1980 1 124

Benedikt Stattler, Demonstratio Catholica S1IVE Fecclesiae Catholicae sub ratiıone SOCI1letLatıs

leaal15 iınaequaliıs Jesu Christo Deo Homıine } Pappenheim 1775
Johann Michael Saıler, Wınkelhoter, der Mensch und der Prediger. FEın Andenken tür

Freunde, München 1808, Z w eıite verbesserte Au 1809, >1813.
° Johann Michael Saıler, eueste Geschichte des menschlichen erzens Unterdrückung

der Wahrheit Theile Statt aller Pro und Contra der Wolfgang Frölich Mönchıisch theo-
logischen Streitsache, München 1780
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ei Helvetiam 67/ apellat lıbrum diversum ab omnıbus alııs operıbus catholi-
, absque ulla 1nperstltlone‚ qUO PTIMNC1IDIA, quıbus catholıicı protestan—

tibus differunt, NUSqUaM crude proferuntur“, Anno 1784 Saıler Dılıngam OCAaLUs est
ut professor tacultatıs theologicae 1carıo Generalı Augustano Ungelter” et Pro-
VICAaTr10 Haiden,”” UO: uterque avebat doctrinae deıisticae.

Episcopus hujus dioceseos Tat Saxon1a4e eit NtLe IM dux mıiılıtıae
austr1acae, Clemens Wenzeslaus, sımul CDISCODUS Frisıngensıs, Ratisbonensis eit
FElector Trevırensıs, UJu: auxılıarıus Hontheim (Febronius) CONSTESSUM Ems dirı-
gebat

ars sana ordinarıatus Augustanı er PTraCcCcIDUCc ‚U ıbıdem degentes sodales C-

Jesu pPCeNILUS Introspexerun methodum Sailer: PIOISUS periculosam; sed NON-
N1S1 1N1NO 1794 ab Clemente Wenceslao ıd obtinere utL subser1-
beret decreto, qUO Saıler cathedra theologıae amovebatur Arguebantur Saıler et. alıı
duo professores Keller el Weıss „SUCCFESCENTIS eit ıgnorantıae discıpu-
lorum sen  Tum et machınatiıonum periculosarum, et Saıler IN  I1 Uu1110O1115
Cu Iluminatorum Haec uUuNlO Q Ua V1S Sailero et CJUS negata, ‚V111-

6/ emeınt IST wahrscheinlich das Werk VO Friedrich Nıcolaı, Beschreibung Reıse
durch Deutschland und diıe Schweıiz, 12 Bde Berlin 1783 1796 Auf die gehässıgen Angrıiffe
des Berliner Buchhändlers und aufgeklärten Popularphilosophen anetwortetie Saıler der
Jenaer Allgemeinen Liıteraturzeiıtung Nr 133 VO Junı 1786 Vgl azu Georg Schwaiger,
Sailers rühe Lehrtätigkeıit Ingolstadt und Dıllıngen, Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg )’
Johann Michael Saıler und eıt (Beiträge ZUr Geschichte des Bıstums Regensburg 16),
Resensburg 1982, 51—96, hıer MIiItL Anm.

Johann Nepomuk August Ungelter Freiherr VO Deissenhausenm 1749 Kano-
nıker ı Augsburg, 1760—1768 Domdekan, 1768—1804 intulierter Dompropst, 1779 Weih-
bıschof, 1785 Generalvıkar. Über ıhn vgl Albert Haemmerle, Dıie Canoniker des Hohen Dom-
stiftes Augsburg bıs ZuUur Saecularısation, masch., Zürich 1935, 177 (Lıt

° Thomas Joseph de Haıden a 1761 ordıniert, 1782 Provikar und Augsbur-
gischer Geheimrat, 1785 Kanonikus den Stitten St Peter un! St. Gertrud ı Augsburg, 1786
Retform der Unıuversıitat Dillingen und Berufung Saıilers, 1793 Sturz Zusammenhang MM1L
der Untersuchung Saıler, 1813 Vizeoffizial Augsburg Über ıh vgl Schiel Saıler
533 Rudolf Reinhardt, Eın Brief Johann Sebastıan Dreys AUS dem re 1806 Gatz,
Bischöte 388—391

Clemens Wenzeslaus, Herzog VO Sachsen 1739 1763 1768 Fürstbischot VO

Regensburg und Freıising, 1765 1768 Koadjutor des Fürstbischots VO Augsburg, 1768 1801
Erzbischof und Kurfürst VO Trıer, 1R Fürstbischot VOoO Augsburg Vgl dazu Erwın
Gatz, Art Klemens Wenzeslaus, Gatz, Bischöte 388—391

Febronius, Pseudonym des rierer Weihbischofs Nıkolaus VO Hontheim
1728 ordiniıert 1748 Suffraganbischof kurfürstlicher Generalviıkar und Prokanzler der Unıi-

Trıer, 1763 erschiıen sein Hauptwerk De Ecclesiae legıtıma potestalte Romanı
Pontiticıs lıber sıngularıs, ad reunıendos dissıdentes Religione Christianos COMpOSITLUS
dem die Grundzüge reichskirchliche Episkopalismus darlegt 1778 wiederriet auf
römischen Druck 1779 legte alle Amter nıeder Die Behauptung der Relatio Hontheim
habe den Emser Kongrefß“ (1786) geleıitet, 1IST falsch Vgl azu Volker Pıtzer, Art Febronius/
Febronjanısmus, TIRE 11 6/7/-69

72 Anton Keller, 1791 1795 Protessor Lyzeum Dıllıngen, SECIL 1795 Pfarrer Batzen-
hausen. Vgl Wilhelm Weıss, Chronik VO  - Dıllıngen Regierungsbezirke Schwaben und Neu-

bu7r3g des Königreichs Bayern, Dıllıngen 1861, 254
? Franz Anton Weılß, 798 Kanonikus und Protessor Lyzeum ı Dıllıngen, 1798

Stadtkaplan ebenda, ZEST Aprıil 1800 Weıss, Chronik 253
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documento lıterarıo cuJusdum Drexeln sacerdotis Ingolstadiensis et propter
Iluminatismum, CUul adhaerebat avarıa CJECTI

Porro Sailerum COAaACLAaNEILS SUu15S talem habıtum fulsse, QUuı averet Ilumınatısmo,
ıd exınde CONSLTAL, quod Carolus dux Wurtembergensis,”® ultımus catholicus

hujus SN1, QUul ad UNU.: praedicatorı1s SUl1 aulıcı desideravit VIIUum alıquem
PTIINCIDNS Iluminatismiı faventem, hoc UU destinaverat Sailero.”” Quıi CUu. Ba-

nollet X  9 dux UuNUuU: istud praedicatoris aulıcı, ad quod Sailerum elegerat,
contulıt famıgerato Ulluminatismi Exfranciscano Eulogio Schneıider, Iunc

Augustae degentı, qUuı pOostea Alsatıam utı gallıcı ONVENLTILUS OmMmMmM1SSarıus

peragravıt pOrtanNns iNnstrumentum supplicı ab inventiore Gıllotin hoc OIN1NC

compellatum, UJUO millena Capıta Eulogio Schneider SUCCESSIT utı praedica-
LOr aulicus tide1 1ıtem et IUluminatismi aSSCCTA, Beda Werkmeıster QUOMN-
dum Benedictinus Neresheimıit, Ile quidem 115 admunerandus9 QUul longuera VILAa
et alto INUNeEeTE ecclesiastıco ad hoc abutebatur, ut 51 fierı pPOSsetL tidem catholicam

Germanıa PCNILUS evellerent tque hıs quiıdem Carolus dux reputaVvıt
Saiılerum reputavıtL Ceu asseclam Iluminatismi NEC NO secCctatorem ıdearum Eulogıi
Schneider eit Bedae Werkmeıster, qUuı Ecclesiae aperte bellum indixerant. Et Samnle

VCTIa, talıa ZESSIT Saıler, JUaC N0 probant, hanc de ODINONCIN ICaDSC tunda-
NIO 110  — CaIulssc. Etenım Sailer approbans male olens „Germanıcum Brevjarıum“

ereser ®” editum ı fuit, utL EX1IL1OSUS 1STe lıber 1Carıo generalı Augu-
74 Anton Drexel 1753 1780 ordıiniert, 1784 Bibliothekar der Uniiversıtäat Lands-

hut, 1785 Verdachts des IUluminatismus zurückgetreten, 1802 Protessor für oriechische
und lateinısche Philologie Landshut, SEe1IL 1822 Ptarrer Viechtach Über ıh: Funk Auft-
klärung 10 f’

75 Zum Illuminatentum, adıkal aufgeklärten Geheimbund (gegr. vgl Sıeglinde
Graf, Art. Illuminaten, ı111: IRE 16, 81—-84

° Carl Eugen VO  - Württemberg (1728-1793), Ya ] vormundschatrtliche Regierung
durch Mutter Augusta, geb. VO Thurn un! Taxıs, 1/44 Übernahme der Regentschaft,
y ; n { Regierung Ausschaltung der Landständischen Vertretung, tführte relig1öse
Reformen VOT allem Gottesdienst der SOgenannten Hofkapelle durch Über ıhn vgl
Gerhard StOrzZ, Herzog arl Eugen (1737-1973) Robert Uhland Hg.) 900 Jahre Haus
Württemberg Leben und Leıistung für Land und Volk Stuttgart 1984 23/-266 Johann Baptıst
Sägmüller, Die Kırchliche Aufklärung Hofte des Herzogs arl Eugen VO Württemberg,
Fr7e7ibll.lrg 19706, 9—

/ Car] Eugen hatte Saıiler bei Besuch ı Dıllıngen kennengelernt. Dıie Versuche, ıh
als Hofprediger tür Württemberg W  ;} scheıterten. Dazu Sägmüller, Aufklärung 110f€
(Lıt

Eulogıus Schneider (1756-1 794), 1777 Eıntritt be1 den Franzıskanern Bamberg, 1780
ordınıert 17872 1/84 Lektor Bamberg und Augsburg, 1786 1789 Hofprediger Stuttgart
1789 säkularisiert, 790/91 Protessor tür Schöne Kunste der Uniiversıutät Bonn, 791/94 Agıl-
tatorische Tätıigkeıt ı Sınne der Französischen Revolution, 1794 Tod durch die Guıillotine ı
Parıs. Über ihn vgl eb  Q, 8 1a108; Brandl, Theologen 2, 7971 %.

Benedikt Marıa Werkmeister (1745-1823), 1765—1790 Mönch ı Neresheım, 1769 rdı-
‚y /84 Novızenmeıster, Protessor der Philosophie ı Neresheim und Freising, 1784 —
1794 und ab 1795 Hofprediger ı Stuttgart, 1807 zugleich Geıistlicher Rat, 1817 Oberkirchen-
ratl. Über ıh August Hagen, Dıie kırchliche Aufklärung ı der 10zese Rottenburg. Bıldnisse
aAaus Zeitalter des Übergangs, Stuttgart 1953 97212

Thaddäus Anton ereser (1757-1827), SE1IT 1876 Karmeliter, 1780 ordınıert, 1783 Pro-
tessor für Exegese und bıblische Sprachen ı Bonn, 1791 Strafsburg, 1799 ı Heıidelberg,
1806 Freiburg Br 1810 Stadtpfarrer Karlsruhe, 1811 Regens und Protessor Luzern,
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approbaretur et Augustae mandaretur Quamyvıs haec approbatıo DOSL-
modum retiracCctLiata fuerıit Brevıarıum Desereıul tide: intensıissımum ob Saılerı
commendatıiones plurımorum sacerdotum eit a1ıcorum manıbus versebatur

Quinque NO Sailer ViXeralt Ebersbergı1 absque publıco INUNETEC In ıd temMpPUS
incıdıt PEINICIOSISSIMA C]JUS industria, QqUaM sectLarıum Martınum Boos  51 adhı-
buit eu. 110  — solum INCILAVIL ad detrectandam obedientiam ecclesiasticae

et ad perunacCıam haereticıs doctrinıs, sed adeo Cu commenda-
VIL extier1ıs magıstratibus uL Martınus 00S Sailero aucfiore diocesı Lıncens1i UunNu
ecclesi1astıcum obtineret Cu detrımento plurımarum ATLLLILLATUIMN nterım
avarıa ab Electore SUDICMAa rel publicae bernacula 111171 SUNT tamoso
N omn1potent1 SUl! Montgelas; ”u  82erat Jle quıdem Iluminatorum
eit aucior PETrSECULMONUM, qUas Ecclesia catholıica ı avarıa pertulıit. Is Pro-
NU: Sailero cCaeterı1sque Uluminatıismi asseclis UNUu. et honores resStıtuı1t. S1C Saıler

obtinuit cathedram theologiae pastoralıs et moralıs Landıshuti, Q UaInıurbemNnnoOo 801 archıgymnasıum ab Ingolstadıo translatum est. Ex hoc tempore
fama Saılerı CrEeVIL dies: INUMECI O: terme habuit discıpulos, Qu1l omnıbus
Germanıae et Helvetiae partıbus Landishutum venerunt praelectiones Saılerı1 audı-
U  9 NeC I1L1NOTIC pulpito lectissımo audıtorum verba
tacıebat agna tlorebat apud Bavarıae gratia ei honore; IM  IN
Ludovicus, haereditarıus SN1, SUMMMam de SaileroO-
NC Is qUOqUC PTFaCcCIDUUS auctior XSTICLL, ut Saijlerus ad CPISCODALUM romoveretur,.
eque UTa popularıs qUu: PIINCIDUM tavor impedire Eeru:  9 In
VILI1 SdpaC1OTI15S INSCHU Janı Lunc INSCHUC faterentur, IMAaSNamı ıllam de Saıilero
EX1IST  em solido AL ftundamento. Iuculenter probatur Iu  3 lıtterı1s, qUas
untıus apostolıcus Monachıs dedit ad Eminentissımum Secretarıum Prac-
15C tempoOre, Cr de Saıler] ad eP1ISCOPaLUmM TrOomoti10Ne9u iıdem proba-
Lur esL1MON10 cujJusdam Egger, Augustanı, VIT1 docti P, qJUO untıus
quaesierat uUutrum Saıleri ad eDISCOPaALUM promotionem S5C

1815 Domherr un|!| Professor Breslau Parteigänger Wessenbergs Über ıhn vgl Erich
Kleineidam, Die Katholisch Theologische Fakultät der UnLversıität Breslau 1811 1945 öln
1961, DaSSlın. Brandl, Theologen 2, 41+%. Der Tıtel des „Germanıcum Breviarum“ lautet: Deut-
sches Brevıer für Stiftsdamen, Klosterfrauen und jeden u  n Christen, Bde., Augsburg 1792,
“1794, Heilbronn *1803/05, Wien *1807, Graz1808, Rottenburg a. °1809.

! Martin Boos (1762-1825), Schüler und Freund Saıilers, Antührer der Allgäuer Er-
weckungsbewegung, 1806 —1817 Pfarrer ı Gallneukirchen (Diıözese Lınz), 1817 Protessor ı
Düsseldorf, 1819 Pfarrer ı Sayn. Über ıhn Brandl, Theologen &: 21

* Maximilian Joseph Graft Montgelas (1759-1 838), nach Studien ı Nancy, Straßburg und
Ingolstadt SEIL 1727 Kurbayerischer Hofrat un! Anhänger der Illuminaten, 918 leiten-
der bayerischer Mınıster, modernisierte Staat un: Kırche nach den Grundsätzen der Auft-
klärung un! der Französischen Revolution. Über ıh: Eberhard Weıs, Die Begründung des
modernen bayerischen Staates Könıig Max (1799—1825), 1  D N111.:. Max Spindler (Hg Hand-
buch der bayerischen Geschichte 1V/1,; München “1979, 38

83 Ludwig VO Bayern (1786-1 868), auf Erziehung bte Saıiler großen Eintlui(ß aus,
1806 Kronprinz, 1817 mafßgeblich beteiligt Sturz Montgelas’, 1825—1848 Könıig VO

Bayern, 1848 Verzicht aut die Krone der „Lola-Montez-Attäre“ Über ıh: Andreas
Kraus, Art Ludwig I NDB 15 36/—-374

arl Borromaus Egger (1772-1849), 1791 ordıniert, 1801 Protessor für Phılosophıe
Dillıngen, 1805 Pfarrer ı Kleinaitingen, 1820 wirklicher Geıistlicher Rat ı Augsburg, 1821
Domherr, 1841 Domdekan. Über ıhn Brandl, Theologen 2) 51
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Ecclesiae bonum, VerO hunc promotionem nOox1am tore exıstımaret. Documenta
ista, NOLALU Sanle dıgnıssıma, haec SUNT:

x Nuntıus ser1bit die Mayı 8272 ad Em Secret.”
Canonicus gger die 11 Maı 18272 anc scrıpserat ad untium epistulam.”

Um diese Briefe erhalten, suchte iıch ın der Staatssekretarıe, nachdem iıch
ın den Consıstoralacten nıchts gefunden hatte. Be1 der Praeconisırung Saıilers WAar der
nachmalige Bischof Rıccabona VO Passau auf der Nunzıatur ın München test1s und
legte eın glänzendes Zeugnis für Saıler ab Dem Nuntıus WAar VO  — Consalvi ” autf
seıne Bedenken emerkt worden, dafß dem Stuhl die Erklärung genuge, welche
Saıiler abgegeben hatte. Dıiese Erklärung konnte ich nıcht suchen, weıl s$1€e bereıits 1mM
päpstl. Archıve autbewahrt wırd und der Prätect der Archıive, Erzbischot Cardoni,”
auf den Tod krank lag.

Itaque Cu Saılerı, ut demonstratum eSst, varıas contineant assertiones 110  —
solum Parum utas, VCIUIN et1am tide; catholicae pletatıs Oomnın©o destructivas;
CUMQUC miıhı longa experientl1a CONSTeL, scrıpta Saılerı qu ad hodiernum diem et

I; apud catholicos pollere auctorıtate et deo praecıse relıgi0n1 catholicae, ın
Germanıa praesertim, plurımum OCeTe: iıdcırco et1am et1am enıxe Te PEeLO,
Beatıssıme Pater, utL praedictaDJoannıs Miıchaelıs Saıler, Ratısbonensis quondam
Ep1scop1, qQqUaC hic adjecta SUNT, Sanctia eit Suprema Inquıisıtione Romana examınarı
jubeas qu tandem, merer1 convıcta fuerint, solemni et infal-
hıbilı Judic10 condemnes.

Porro ad CXamen iıstud instıtuendum multum conterre poterıt, S1 et1am VOCeLuUr
sacerdos ille, qUCIN Sanctıtatı uae die commendare UuSsu. Su scılıcet
Constantınus lıber aro de Schaezler, vel magıs, quı1a Statum scıentlae theologicae
ın Germanıa ıpse apprıme novıt eit ad 6110168 pestiferos, quıbus scrıpta Germanorum
Catent, confutandos jJamdıu Cu opt1imo laboravit.
Romae, die festo

Josephi, Ecclesiae catholicae
Patronı,; Martıi RF

Ercole Consalvı (1757-1 824), selit 1776 theologische und Juristische Studıen der Acca-
demia Ecclesiastica, 1783 Geheimer Päpstlicher Kammerkherr, 1784 Päpstlicher Hausprälat,
17972 Audıtor der Rota, 1798 tranzösische Gefangenschaft, 1799/1 800 be1 der ahl Pıus VIL
Konklavesekretär, 1800 Kardınal und Staatssekretär, 1815 betrieb auf dem Wıener Kongrefß
mit Erfolg die Restitution des Kıirchenstaates, nach der ahl Leos XIL (1823) Entmachtung
Consalvıs. Über ıh Georg Schwaiger, Art. Consalvı, 11 IRE S, 179—1

Gıluseppe Cardonı (1802-1873), 1832 Protessor für Moraltheologie S. Apollinare
0m), 1846 Konsultor der Indexkongregation, 1852 Tıtularbischot VO  - Carystus und Miıt-
glıed der Vorbereitungskommission des Syllabus, 1862 Konsultor des Hl. Offiziums, 1863
Biıschot VO Loreto und Recanattı, 15866 Konsultor der dogmatisch-theologischen Kommiıs-
S10N des Vatıkanums I, 1867 Titularbischof VO Edessa, 1870 Archivar des Stuhles. Dıie An-
gabe der „Relatıo“, da{fß Cardon1 „auf den Tod krank lag“, 1st exakt; starb Aprıl 1863
ın Rom. Über ıhn Gıovannı G. Franco, Appuntı StOr1C1 o ı} Contcilio Vatiıcano. Acura
dı 12C0OMO Martına (Miscellanea Hıstoriae Pontivicıae 33), Rom 1972; un! passım. Vgl
auch Weber, Kardınäle 11 301; Hasler; Pıus 1’ und passım.
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Schäzler wurde ın meıner Gegenwart eidlich Zu Geheimniss der Inquisıtion
verpflichtet, ” nachdem iıch ıhn dem heıl Vater, mehreren Kardıinälen und Prälaten
vorgestellt hatte.

Textkritischer Apparat
d Einschub mıiıt Klammer

-hb Am and S  y ‚habebantur‘: ‚habıtı fuerant‘C:C Am and ‚obvıare‘: ‚avertendis‘
d-d Am and ‚erat‘: ‚tuıt‘

Einschub MI1t Klammerf Einfügung
Am and nachgetragen: ‚Pag 133°

n& Am and miıt . eingefügt
1-1 Am and nachgetragen
j Ebenso
k Ebenso

|- Einfügung ber dem Text
=111 Statt dessen VO anderer Schrift darunter: Lıtterae Nuntı apostolicı ad Eminentis-

sımum Secretarıum Status Cardınalem Consalvı
11- Ebenso: Letterae ejusdam ad eundem

Epistola canon1cı Egger Augustanı untium d Monachıi
O-'! Auft die lIınke Halbseite eingefügt

AU. Zeitschrift für Kirchengeschichte 101 (1990), 344—370

87 Da Schäzler erst 1mM Sommer 1874 Konsultor des Ottiziums wurde, mußfßte 1M Jahre
1873 eıgens ZU „Secretum Sanctı Oftftien“ verpflichtet werden. Dıie Beauftragung Schäzlers
mıiıt dem Fall Saıler mu{fß eshalb als Sonderaulftrag gesehen werden.
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Vom nıedrigsten eısten ZU bayerischen
Kıirchenvater

Sajlers posthume Diffamierung un seıne Rehabilitierung
durch die historisch-kritische Forschung

VO

Karl] Hausberger
eorg Schwaiger, meın verehrter Lehrer der Kırchengeschichte, 1e416% seıne 1987

ZU 150. Todestag Sailers vorgelegte Bıographie ausklingen mıiıt der resümierenden
Feststellung: „Johann Miıchael Saıiler hat ın schwankender eıt dıe christlıche Bot-
schaft glaubenskräftig und geistesmächtig bezeugt und verkündet, eın Erbe bewahrt

« 1und weıtergegeben, VO  — dem bayerisch Land und bayerisch 'olk heute noch ebt
Diese zweıfellos zutreffende Eınschätzung der Bedeutung Sailers tür die Mıt- und
Nachwelt, die zugleıich seınen Ehrentitel „bayerischer Kırchenvater“ rechtfertigt,
hätte hundert Jahre früher sıcherlich manch heftigen Wiıderspruch erfahren, zumın-
dest seıtens jener ultraorthodox sıch gerierenden Parteı, der auch der damalige
Regensburger Bischof zählte und die gewaltige Anstrengungen unternahm,
den VO:  - ıhr als Vertreter des „nıedrigsten Deismus“ und „Verderber des Clerus  C BC-
brandmarkten Theologen 1n das kırchliche Ketzerverzeichnis aufnehmen lassen
und dadurch seın Werk für ımmer der Vergessenheit überantworten“. Gottlob
haben solche Aktıvıtäten, die der Devıse lıefen, dafß der Zweck die Miıttel hei-
lıge, ıhr eigentliches Ziel verfehlt, und wıewohl s1e den schon bald nach Saılers Tod
einsetzenden Proze(ß der Verdunkelung seınes Andenkens auf die Spıtze triıeben,
obsiegte zuletzt doch das Licht. Dafß dem WAaTl, 1st hauptsächlich einer For-
schungsrichtung ınnerhalb der katholischen Kırchengeschichtsschreibung V1 -

danken, die sıch iın Verabschiedung apologetischer endenzen einz1g der historisch-
kritischen Methode verpflichtet wußte und dıe geschichtliche Wahrheit AaUuUus den
Primärquellen erheben suchte. S1e hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
nıcht 1Ur das katholische Lutherbild VO Fırnıs der Polemik befreıt, sondern auch
eiıner posıtıveren Bewertung des Zeıtalters der Aufklärung die Bahn gebrochen, In

Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler, der bayerische Kırchenvater, München-Zürich
1982, 22 Nachfolgend verwendete Sıglen: BBKL Biographisch-bibliographisches Kır-
chenlexikon; BGBR Beıträge ZUT!T Geschichte des Bıstums Regensburg; ZAR Bischöt-
lıches Zentralarchiv Regensburg; HPBI Hıstorisch-politische Blätter tür das katholische
Deutschland; LThK Lexiıkon für Theologie und Kırche:; Münchener heo-
logische Studıen, Hıstorische Abteilung; StML Stimmen aus Marıa Laach: St7 Stimmen
der Zeıt; BLG Zeitschrift tür bayerische Landesgeschichte; F€ Zeitschrift tür Kırchen-
geschichte; ZKTh Zeıitschrift für katholische Theologie.

Näheres 1mM Abschnuitt „Zur Verdunkelung des Andenkens“.
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das Sailer hineingeboren wurde. Von daher 11 mehr als gerechtfertigt erscheıinen,
1n eiınem Jubiläumsband, der Saılers Wirkungsgeschichte einbezıeht, Jjene Zunft-

erınnern, die durch iıhre Forschungen heutiges Saılerbild mafßgeb-
ıch gepragt haben Saılers posthume Diffamierung und seıne Rehabilitierung durch
die historisch-kritische Forschung

Fın Unstern über der Satlerbiographie
Im Jahr 1932 hat Hubert Schiel (1898—-1983), der sıch nachmals w1ıe keın zweıter

die Rehabilitierung aılers verdient machte, seınen knappen Bericht über den
gegenwärtigen Stand der Saılerforschung mıiıt der schmerzliche Betroffenheit 1-
den Bemerkung eingeleitet: „Über der Biographie Sailers scheint eın Unstern wal-
ten. Es 1st beschämend, da{fß hundert Jahre selit dem Tode des grofßen Bischofs dahın-
gehen konnten, ohne da{fß® eın bıographisches Denkmal geschaffen worden ware, das
seiıner bleibenden Sendung voll und Sanz gerecht würde. Dem deutschen Katho-
Iızısmus kann der Vorwurt nıcht ganz erspart bleiben, dafß Saılers Zeıten V1 -

yafß und ıh nıcht ımmer als einen wahrhaft Großen erkannt und gewürdiıgt hat « 3

Schiel verschweigt aber nıcht, dafß das Fehlen eiınes befriedigenden bıographischen
Werkes auch ın der Schwierigkeit der Aufgabe begründet liegt, w1ıe S1e Sailer selbst
seiınem Schüler un Freund Joseph Wıdmer, dem Herausgeber seıner sämtlichen
Werke*, 1826 austührlich VOT ugen gestellt hat, ehe ıhn ın der Absıcht, ıne
Monographie mi1ıt dem Tiıtel „Sailer ın seıiner eıit  < verfassen, bestärkte und dıe
diesbezüglıchen Anfragen tolgendermaßen beschied:

»1 Dein Unternehmen 1st M1r nıcht 1Ur nıcht unangenehm, sondern ohl auch
1eb und erwünscht. war sehe iıch VOTauUs, daß adurch der bıttere Fıter der beider-
seıtıgen Ultras aufgeregt werden wiırd; aber ich 1l seınen Geıter SCIN über mich
ergehen lassen, Zu besten derer, die durch iıne solche Schrift elehrt und AUu$S
Vorurteiulen und Irrtümern herausgeführt werden können.

Ich kenne allen meınen Freunden und Bekannten keinen, dem 1C. viel
Geschick un! Talent solchem Werke könnte w1e Dır, weıl keiner be1
selbständiger Begründung mıiıt meınem Geıste, meınen Schritten und me1-
11C Leben 1st Ww1e Du:; ın Deinen Händen sehe iıch daher das Werk lebsten.

Was höhere Rücksichten mIır miıtzuteilen erlauben und geschäftslose ufße mich
auffinden afßt meınen Papıeren, ]] ich DırN als Material dieser Schrift

« 5zukommen lassen.

Jedoch hat Wıdmer, AUS welchen Gründen auch ımmer, diıe VO ıhm beabsıchtigte
Bıographie nıcht vertaft. Als Saıler sechs Jahre spater Aaus$s dem Leben schied, wurden
daher alsbald Stimmen laut, seıne Schüler und Freunde sollten ıhre Eriınnerungen

Hubert Schiel, Der gegenwärtige Stand der Sailerforschung, In: Sanctiticatio OSIra

(1932) 218—222, 1er 218 Zu Schiel: Gunther Franz, 1n: BBKL 9’ 196—1
Johann Michael Sailer’s sammtlıche Werke, Anleıtung des Vertassers hg. Joseph

Wıdmer, Bde., Sulzbach Supplement-Bd., Sulzbach 1855 Diese (sesamt-
ausgabe 1St lückenhatt un! welılst bezüglich der Textwiedergabe mancherleiı Mängel auf.

Sailer Wıdmer, Regensburg, März 1826, abgedruckt be1 Schiel, Saıler B 499 Zu
Joseph Widmer (1779-1 844), der biıs 1833 Lyzeum 1n Luzern ehrte Franz Xaver Bıschof,
1n BBKL (2000) 41—-15
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den Verblichenen nıederschreıiben. Melchior VO Diepenbrock“® (1798—-1853), dem
langjährigen Hauskaplan und Privatsekretär, dessen Leben durch die Begegnung mıiıt
Saıiler die entscheidende Wende erfahren und zZzu eigentlichen Ziel gefunden hatte,
WAar die Aufgabe zugedacht, diese Zeugnisse ammeln und seinem geistlıchen
Vater eın bıographisches Denkmal seizen. och der westtälische Adelige tand
hierfür weder als Domdekan und Generalvikar 1n Regensburg noch als Fürstbischof
VO Breslau dıe ertorderliche uße Was uns A4AUS seıiner Feder verblieb, sınd 1U  —

wenıge Seiten der „Erinnerung Saıuler“, die Diıepenbrock INm: mıt einem
gleichfalls VO  — Liebe und Verehrung seınes großen entors kündenden Sonett 852
der zweıten Ausgabe seiıner Anthologie „Geıistliıcher Blumenstrauß AUS christliıchen
Dichter-Gärten“ voranstellte, nachdem CI, WwI1e selbst bekundet, 1mM Jahr UVO
„zweımal ernstlich daran gemahnt worden“ WAal, „dafß meın und vielleicht 11VOTI-

gesehn für ımmer erstummen könne“. Dabei tührte ıhm die hehre Absıcht die
Feder, „meın persönliches Zeugnifß über Saıler, WOZU ıch als se1ın viehjähriger VeEeI-
Tauftfer Hausgenosse mich für eben berechtigt als verpflichtet erachte, und ohne
welches iıch daher nıcht 4aus der Welt gehen möchte, 1ın wenıgen Worten VO  s (sott und

e /der Welt hıer nıederzulegenden Verblichenen niederschreiben. Melchior von Diepenbrock® (1798-1853), dem  langjährigen Hauskaplan und Privatsekretär, dessen Leben durch die Begegnung mit  Sailer die entscheidende Wende erfahren und zum eigentlichen Ziel gefunden hatte,  war die Aufgabe zugedacht, diese Zeugnisse zu sammeln und seinem geistlichen  Vater ein biographisches Denkmal zu setzen. Doch der westfälische Adelige fand  hierfür weder als Domdekan und Generalvikar in Regensburg noch als Fürstbischof  von Breslau die erforderliche Muße. Was uns aus seiner Feder verblieb, sind nur  wenige Seiten der „Erinnerung an Sailer“, die Diepenbrock zusammen mit einem  gleichfalls von Liebe und Verehrung seines großen Mentors kündenden Sonett 1852  der zweiten Ausgabe seiner Anthologie „Geistlicher Blumenstrauß aus christlichen  Dichter-Gärten“ voranstellte, nachdem er, wie er selbst bekundet, im Jahr zuvor  „zweimal ernstlich daran gemahnt worden“ war, „daß mein Mund vielleicht unvor-  gesehn für immer verstummen könne“. Dabei führte ihm die hehre Absicht die  Feder, „mein persönliches Zeugniß über Sailer, wozu ich als sein vieljähriger ver-  trauter Hausgenosse mich für eben so berechtigt als verpflichtet erachte, und ohne  welches ich daher nicht aus der Welt gehen möchte, in wenigen Worten vor Gott und  «7  der Welt hier niederzulegen ... wie ein Zeugniß vor Gottes Auge  .  Gewiß setzte der Breslauer Oberhirte mit dem ergreifenden persönlichen Zeugnis  seiner Verehrung und lebenslangen Verbundenheit Sailer ein bleibendes literarisches  Denkmal, doch eine Biographie konnte dieses Zeugnis gleichwohl nicht aufwiegen.  Sich dessen sehr wohl bewußt, hatte Diepenbrock bei seinem Weggang nach Breslau  das gesammelte Material über Sailers Leben und Wirken Dr. Carl Proske® (1794-  1861) zur Bearbeitung übergeben und damit in durchaus berufene Hände gelegt,  denn Proske war nach Diepenbrock Sailers engster Vertrauter in Regensburg ge-  wesen. Aber auch der Arzt aus Oberschlesien, dem Sailer den Weg zum Priestertum  gewiesen hatte, ließ die Hoffnung auf eine Sailerbiographie unerfüllt, da seine Kräfte  bis zuletzt ganz und gar von den Bemühungen um eine Reform der Kirchenmusik  in Beschlag genommen wurden.  So faßte nach Proskes Tod schließlich der junge Regensburger Diözesanpriester  Georg Aichinger” (1835-1916), damals Kooperator in Pondorf bei Wörth an der  Donau, den Entschluß, „die zerstreuten Nachrichten über Sailer zu sammeln“ und  zu einem Lebensbild aufzubereiten. Sein 1865 erschienener „biographischer Ver-  © Zu ihm: Alexander Loichinger, Melchior von Diepenbrock. Seine Jugend und sein Wirken  im Bistum Regensburg (1798-1845), Regensburg 1988 (BGBR 22); ders., Melchior von Diepen-  brock. Domdekan in Regensburg, Fürstbischof von Breslau (1845-1853), in: BGBR 23/24  (1989/90) 629-643.  7 Melchior von Diepenbrock (Hg.), Geistlicher Blumenstrauß aus christlichen Dichter-  Gärten, Sulzbach ’1852, IX f; die „den Freunden heiliger Poesie“ dargebotene Anthologie wid-  mete der Herausgeber „seinem geliebtesten Vater in Christo, dem Hochseligen Herrn Bischof  Johann Michael Sailer sc. sc. aus innigster Verehrung und Dankbarkeit“. — Text der „Er-  innerung an Sailer“ ebd. IX-XXV; Wiederabdruck bei Schiel, Sailer 1, 729-735, und Schwaiger,  Kirchenvater 174-177.  ® Zu Proske und seinen kirchenmusikalischen Reformbemühungen zuletzt: Musica Divina.  Ausstellung zum 400. Todesjahr von Giovanni Pierluigi da Palestrina und Orlando di Lasso  und zum 200. Geburtsjahr von Carl Proske, Regensburg 1994 (Bischöfliches Zentralarchiv und  Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg, Kataloge und Schriften 11).  ? Zu ihm: Manfred Eder, Die „Deggendorfer Gnad“. Entstehung und Entwicklung einer  Hostienwallfahrt im Kontext von Theologie und Geschichte, Deggendorf 1992, 508, Anm.  214.  380w1e eın Zeugnifß VOT (GJottes Auge
Gewiß seLi7ztie der Breslauer Oberhirte mıt dem ergreitenden persönlichen Zeugnı1s

seiıner Verehrung und lebenslangen Verbundenheit Saıiler eın bleibendes lıterarısches
Denkmal,; doch ıne Biıographie konnte dieses Zeugnis gleichwohl nıcht aufwiegen.
Sıch dessen sehr ohl bewulßßst, hatte Diepenbrock bei seinem Weggang nach Breslau
das gesammelte Material über Saılers Leben und Wırken Dr. Carl Proske® —

Zur Bearbeitung übergeben und damıt 1in durchaus erutene Hände gelegt,
denn Proske WAar nach Diepenbrock Saılers engster Vertrauter 1n Regensburg BC-

ber auch der Arzt aus Oberschlesien, dem Saıler den Weg ZU Priestertum
gewlesen hatte, 1e die Hoffnung aut ıne Saılerbiographie unerfüllt, da seıne Krätte
bis zuletzt ganz und Sar VO den Bemühungen ıne Retorm der Kirchenmusik
ın Beschlag S  IIN wurden.

So tafßßte nach Proskes Tod schließlich der Junge Regensburger Diözesanprıiester
eorg Aichinger” (1835—-1916), damals Kooperator ın Pondorftf be1 Woörth der
Donau, den Entschlufß, „dıe Nachrichten über Sailer ammeln“ und

eiınem Lebensbild autzubereiten. eın 1865 erschienener „biographischer Ver-

Zu ıhm: Alexander Loichinger, Melchior VO Diepenbrock. Seine Jugend und seın Wırken
1m Bıstum Regensburg (1798-1 845), Regensburg 1988%G22} ders., Melchior VO: Diepen-
brock. Domdekan 1ın Regensburg, Fürstbischof VO Breslau (1845—-1853), 1n: GBR

989/90) 629643
Melchior VO Diepenbrock (Hg.), Geıstlicher Blumenstraufß A4Uus christlichen Dichter-

Gärten, Sulzbach “1852, f’ die „den Freunden heiliger Poesie“ dargebotene Anthologie wıd-
mete der Herausgeber „seinem geliebtesten Vater 1n Christo, dem Hochseligen Herrn Bischof
Johann Mıchael Saıler aAaus innıgster Verehrung und Dankbarkeit“. Text der „LEr-
iınnerung Saijler“ ebı —  V’ Wiederabdruck be1 Schiel, Saıler 1, 729—-735, und Schwaiger,
Kırchenvater 1/7/4—1

Zu Proske und seinen kırchenmusikalischen Reformbemühungen zuletzt: Musıca Dıvına.
Ausstellung Zzu 400 Todesjahr VO Gilovannı Pıerluig: da Palestrina und Orlando dı Lasso
und ZU 200 Geburtsjahr VO arl Proske, Regensburg 1994 (Bıschöfliches Zentralarchiv und
Biıschöftliche Zentralbibliothek Regensburg, Kataloge und Schritten 11)

Zu ıhm: Manfred Eder, Dıie „Deggendorter Gnad“. Entstehung und Entwicklung eıner
Hostienwallfahrt 1m Ontext VO  - Theologie und Geschichte, Deggendortf 1992, 50S, Anm.
214

380



such“ sollte auf Generationen hll'l die einz1ıge Sailerbiographie Jeiben. Da{iß dem
WAal, hıng nıcht zuletzt MmMIıt der tortschreitenden Verdunkelung VO Sailers Andenken
Z  IN tür die Aichinger ın der „Vorrede“ seıines Buches eiınen gewichtigen
Grund, nämlıch die iırenısche Gesinnung Saılers, verklausuliert und, vermutlich
nıcht anzuecken, I11UT PCI indiırectum ZUTr Sprache bringt mıt dem Bemerken: „Wenn
Saıler schon 1mM Leben oft der ungerechtesten Beurtheilung unterlag, 1st ıhm
nach seiınem Tode nıcht besser9und besonders hat das VO:  - eiıner gewıssen
Rıchtung 1mM Protestantismus freigebig über ıhn ausgesprochene hohe Lob seinem
Andenken beı manchen Katholiken nıcht genützt.”

Z7ur Verdunkelung UVO:  - Saılers Andenken

Aıchinger äfßt damıiıt zweiıerlel anklingen: ZU eiınen die Schmähung Sailers schon
Lebzeıten, ZUuU anderen seıne posthume Verunglimpfung. In der Tat wurde Saıler

bereıts in Jungen Jahren und dann lebenslang ‚WAar VO vielen Zeıtgenossen begel-
verehrt,; VO anderen aber auch hart angegriffen. Gerade der Umstand, dafß

eın Universıitätslehrer Wal, „der ın der Dürre wieder das reine Wasser lebendigen
(Gelistes bot, dessen Miılde und (süte über die Konfessionen und Ländergrenzen hın-
WCS sprichwörtlich wurde“, 1e16 nıcht 1Ur „die Besten aus den verschiedensten
Lagern ıhm aufbrechen“, sondern rief zugleich Neıder aut den Plan, die, einge-
schworen auf ıhre Je eıgene Parteiung, ıhn bald als Pıetisten und Aftermystiker,
bald als Aufklärer und Illuminaten, häufig auch als Proselytenmacher Velr-
schrieen. Ob al] dieser Vorwürfe, für die der 1mM Grenzraum der Konfessionen und
1m Spannungsteld des eutschen (Gelistes sıch bewegende Gelehrte gewinfs Angriffs-
tlächen bot, wurde Sailer auch »”  on seıner Kıirche verfolgt und empfing schließlich

« 1dennoch, mıiıt dem ınneren Recht der Lauterkeıt, ıhre biıschöfliche Würde
och das „innere Recht der Lauterkeıt“, das mıiıt der Verleihung der Bischofsmuitra

den Sıeg ber dıe jahrzehntelangen Schmähungen davongetragen hatte, vermochte
die Verunglimpfung VO: Sailers Andenken nıcht verhindern. Sıe setztie schon
bald nach seiınem Tode eın, Ww1e€e sıch überhaupt die VO seiınem versöhnlichen Geılst
gepragte Ara der bayerischen Kıirchengeschichte 1Ur allzu rasch iıhrem Ende zune1g-
O, einer durch zunehmende Verschärfung der kırchenpolitischen und inner-
kirchlichen Auseinandersetzungen gekennzeichneten Epoche Platz machen.
Kündete schon manche Etappe ın Sailers Lebensgang, nıcht zuletzt se1ın dornen-
reicher Weg ZuUur Bischofswürde *, VO  —; anz anders gesinnten Kräften iınnerhalb der
katholischen Erneuerungsbewegung, SCWAaANN se1it dem „Kölner Ereıignis« 15
1837, ausgelöst durch den preußischen Miıschehenstreıt, zuvorderst ın Bayern ıne
strengkırchlich-kämpferische Rıchtung mehr und mehr die Oberhand. Denn die
Wellen, dıe dieses Ereignis schlug, gingen namentlıch 1mM München Ludwigs

ın diıe Höhe, nachdem Joseph VO  - Görres * (1776—-1848), der alte Gegner
10 Georg Aıchinger, Johann Michae]l Saıler, Bischot VO Regensburg. Eın biographischer

Versuch, Freiburg Br. 1865,
Hans Gra(ßil, Das CUu«C Saılerbild, 1n BLG (1953/54) 40—52, hier 47

12 Sıehe hıerzu ar| Hausberger, Saıilers Weg ZUuUr!r Bıschofswürde, 1n BGBR 16 (1982) WD
159

13 Näheres beı Rudolt Lill, Di1e Beilegung der Kölner Wırren 105 8542, Düsseldort 1962
(Studien ZUuUr Kölner Kırchengeschichte14 Zu ıhm Bernd Wacker, iIn: LThK: 4, 841
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Preufßens, Anfang 1838 VO hıer aus seiınen lammenden „Athanasıus“ iın dıe Offent-
liıchkeit geschleudert und darın ZU entschlossenen Kampf den Polizeistaat
und für die kırchliche Freiheit aufgerufen hatte mıiıt der Folge, dafß dıe bayer1-
sche Landeshauptstadt ZuU Sammelpunkt eıner katholischen Bewegungsparteı und
„Zentrum des vormärzlichen konservatıven Katholizismus“ 1n Deutschland
wurde ”. 837 W alr tür den bayerıischen Katholizismus aber auch eshalb eın Ent-
scheidungsjahr, weıl Jjetzt die VOrTauspcpaNSCHNC Politisierung des Görreskreises 1mM
Landtag reiche Früchte trug und mıt dem Innenminıister Car/| August Rıtter
VO: bel (1788—1859) eın Vertreter der Ideen dieses betont katholisch, konservatıv
und monarchisch gesinnten reises 1n die Regierung und zudem den für die
kirchlichen Belange wichtigsten Schalthebel gelangte.

In Abel, eıner Persönlichkeit VO zweıtelsohne herausragendem geistigem und
polıtıschem Profil ”, manıftestierte sıch der Umbruch, Ww1ıe sıch selmt Begınn des
Jahrzehnts angekündıgt hatte, überdeutlich. Mıt ıhm übernahm 1mM November 183/
eın Mann das Innenressort, der otfen den Liberalismus Ww1e den Pro-
testantısmus antrat und dem 1m Unterschied seiınem Vorvorgänger, dem 831
zurückgetretenen Sailerschüler Eduard VO  - Schenk!® (1788-1 841), nıcht mehr
die Pflege des christlichen, sondern die Durchsetzung des katholischen Prinzıps
1m Staate Z1ing, Ja dıe bewußte Klerikalisierung des öttentlichen Lebens. Und
hierfür tand bel 1mM tolgenden Jahrzehnt seıne kirchlichen Bezugspersonen haupt-
sächlich 1M Umkreis des Eichstätter Bischofs (1836-1 846) und spateren Erzbischofs
VO München und Freising (1846—-1856) arl ugust Graten VO Reisach !” 00—

dessen gleichfalls 1837 erfolgte Inthronisation für den Katholizismus 1mM
Oormärz VO  — miıindestens ebenso oroßer Tragweıte WAar WwI1e der personelle Wechsel]
1mM Mınısteriıum des Innern. Denn ın Reisach, der nach eiınem Studium der Rechts-
wissenschaft 1im Herbst 1824 das VO der Gesellschaft Jesu geführte Collegıum
Germanıcum bezogen und 1mM Anschlufß seıne Priesterweihe sechs Jahre lang
das römische Propaganda-Kolleg geleitet hatte, erhielt Bayern den „CErSten Vertreter

15 Ernst Rudolt Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte se1lt 1789, Stuttgart “1968, 359
Näheres hierzu und ZUr weıteren Entwicklung bıs 1848 bei arl Hausberger, Dıie katholische
Bewegung 1mM Bayern des Ormarz als Wegbereıterin des polıtiıschen Katholizismus 1ın Deutsch-
land, In: Rottenburger ahrbuc. tür Kırchengeschichte 19 (2000) 93—1

Sıehe Ludwig Bergsträsser, Der Görreskreis 1mM bayerischen Landtag VO  - 183/, In:
Oberbayerisches Archiv tür vaterländische Geschichte 248266

Eıne Charakteristik Abels bietet Heınz Gollwitzer, Ludwig VO Bayern Könıgtum 1im
' ormärz. FEıne politische Biographıie, München 1986, 605—-613

1 Schenk wurde 1826 Leıter der Sektion für das Kıiırchen- und Schulwesen 1mM Innen-
miınıster1um, WAalt VO' 1828 bıs 1831 Staatsminister des Innern und anschliefßend, nachdem iıhn
der Landtag VO:  ; 1831 des Kontlikts die Zensurverordnung ZU Rücktritt SCZWUN-
SCIl hatte, bıs seiınem Tode Generalkommissär und Regierungspräsident des Regenkreises.
Näheres be1 Max Spindler (Hg.), Brietwechsel zwıschen Ludwig VO Bayern und FEduard
VO Schenk, München 1930, VEHI-X LV

19 Zu ıhm: Erich Garhammer, Die Regierung des Erzbischots arl August Graten VO:  -
Reisach (1846—1856), 1n Das Erzbistum München und Freising 1M un! 20. Jahrhun-
dert, hg. Georg Schwaiger, München 1989, 5—124:; ders., Seminarıdee und Klerusbildung
bei arl August rat VO Reıisach. Eıne pastoralgeschichtliche Studıie ZU Ultramontanıs-
I[11US des Jahrhunderts, Stuttgart-Berlin-Köln 1990 (Münchener Kirchenhistorische Stu-
1ecn
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des ultramontanen Bischofstyps Deutschland der sıch erstier Lıinıe als (3e-
sandter und Beauftragter der römischen Kurıe empfand“ 20

Mochte sıch Reisach bıs SC1NECIN definitiven Aufstieg die Führungsrolle des
bayerischen Epıskopats auch eLWAaS Mäfßigung auferlegen, Allıanz
mMi1tL Abel doch bereits den Jahren 839 bıs 18472 beachtliche Erfolge, insbesondere
beı der Besetzung vakanter Bischotsstühle Dıe diesem Zeitraum noO  en
Oberhirten Heıinrich Hotstätter für Passau, eorg Anton Stahl

für Würzburg, Valentin Riedel (1842-1857) tür Regensburg und 1ıko-
laus Weıs für Speyer durchwegs Männer der Reisachschen
Rıchtung, esaßen das uneingeschränkte Vertrauen Roms und standen dem Görres-
kreıs nahe  21 ‚ Ahnliches gilt tür die Besetzung der Kanonikate ı den Domkapiıteln.
Durch die Ernennung Hofstätters beispielsweise wurde 1839 ı Münchener Metro-
politankapıtel C111 Platz für den Theologieprofessor Friedrich Windischmann

frei, dem die Mitglıeder des Görreskreises bereıts
Bischot ihrer Richtung wähnten Und WIC der Zug des Strengkirchlichen und Schart-
markierten der Generatıon Vo  3 Bischöten und Domhbherren alsbald auch
durch den nıederen Klerus S11 und der Pastoral n mehr VO der
Sailerschen Miılde SPUrCcNHh W arl sondern C1MN schärferer Wınd blies, bezeugt uns der
Freıisınger Moraltheologe Magnus Jocham“ (1808—1893), C111 Enkelschüler Saılers,
wenn rückblickend über die Geıistlichen der damaligen SsSOgeNaANNLEN
Münchener Schule schrieb „Viele derselben schienen sıch berutfen fühlen,
die alteren Geıistlichen, selbst die gelehrten und ftrömmeren derselben, Uppo-
S1T10N machen Ihnen schıen alles verdächtig und unkiırchlich W as InNnan VOT ıhnen
gethan hatte ıe allein glaubten den echten kırchlichen Geist besitzen und die-
SC Geıiste arbeıiten c 2

uts (3anze gesehen hatte die zunehmende Radikalisierung der katholischen
Bewegung höchst verhängnisvolle Folgen ZU NCI, weıl der SEIT 837 tONAaANgE-
bende kämpfterische Katholizismus bedauerlicherweise engstiırnNıgen Konfes-
s1ıonalısmus das Wort redete, der alsbald seltsamste Blüten trıeb zu anderen,
weıl Monopolanspruch für sıch reklamierte und für gemäßigtere
Kräfte iınnerhal der CISCHCH Kontession aum noch Raum 1e1ß namentlich nıcht tür
die Schüler Saıilers So beispielsweise mufßte sıch der Dogmatıiker Aloıs Buchner

bereıits 1838 VO  - München nach Passau abschieben lassen, und auch
der hochgebildete Münchener Generalvikar Martın Deutinger“ (1789—1854) galt

20 (Jtto Weıiß, Dıi1e Redemptoristen Bayern (1790—-1909) Eın Beıtrag ZUuUr Geschichte des
Ultramontanismus, St. Ottilien 1983 22),

! Siehe diıesen Bischöten die einschlägigen Artıkel bei Erwin atz (Hg.), Dıie Bischöte
derdeutschsprach1gen  wn Länder 1785/1803 bıs 1945 Eın biographisches Lexikon, Berlın 1983

* Zu ihm (Otto Weıiß, ı BBKL 13, 1382—1388
23 Zu ıhm: Helmut Borok, ı111: LThK: D, 856
2425 e  M Magnus Jocham, Memoıren Obskuranten, hg Magnus Sattler, Kempten 189%6, 559
25 Siehe hierzu und Zzu tolgenden den Abschnitt „Auswirkungen der Radıikalısıerung“ bei

Weiß, Redemptoristen 1001 1 9 Unter der ı sıch verschärtenden kontessionellen Polemik
hatte namentlıch der Regensburger Oberhıirte Franz Xaver Schwähbl 1841 ab 1833
Biıscholf) ı sC1NENMN etzten Lebensjahren hart leiden. Näheres bei arl Hausberger, Ge-
schichte des Bıstums Regensburg, Bde., Regensburg 1989, 2’ 136—138

° 7y ıhm: Leonhard Hell, LThK?2, 751
27 Zu ıhm: Hans--Jörg Nesner, Das Metropolıtankapitel München (seıt Mona-

chiıum Sacrum Festschrift ZU!r 500 Jahr-Feıer der Metropolitankirche nNnserer Lieben Frau
München, hg Georg Schwaiger, Bd München 1994 475642 1er 497)
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den Vertechtern eınes kämpferischen Kirchentums VO Schlage Reisachs oder Wın-
dischmanns als unentschieden und ırenısch, Banz schweigen davon, da{fß der
wıederholt Regensburger Domdekan Diepenbrock 1845 Aaus seıner lang-
jährıgen Wırkungsstätte törmli;ch weggeekelt wurde“?. Dem bayerischen Kırchen-
historiker stellt sıch somıt das Jahrzehnt, das der Märzrevolution VO 1848 OLaus-

lıegt, keineswegs als alkyoniısche eıt dar, als Jjene besonnte Wındstille des selıgen
Biıedermeier, VO der Leopold VO Ranke (1795—1886) gesprochen hat. Er LuL
daran, VO  - einem „kırchlichen ormärz“ reden, dessen Sıgnatur nıcht dıe santften
Konturen eınes triedlichen Miteinanders ausmachten, sondern milıtantes, schartf-
markiertes Kırchentum und eın Erstarken jener Kräfte, die nach dem bitteren Wort
des schon eiınmal ZU Zeugen aufgerufenen Moraltheologen Jocham be1 jeder 1U

möglichen Gelegenheıt „ein gehässiges teindseliges Benehmen Andere den
Tag legten, die nıcht gerade iın die jetzt belıebte Osaune blasen vermochten, und
eın sehr dummes Polemisıren und Krıtisıren und über Alles, W as diesen
Leuten nıcht zusagte, insbesondere 1ın Hınsıicht auf Saıler und seıne chüler 2'

Dafß der mıiılıtante Katholizismus des Oormärz einen erklecklichen Anteıl der
Verdunkelung VO Sailers Erbe hatte, bestätigen nıcht zuletzt zahllose Außerungen
Ludwigs E dessen Miftrauen die Ultrakirchlichen ab 1841 otfen zutage Crat,
namentlıch ob der ıhn tiet kränkenden Vortälle be] der Beisetzung seıner Stiefmutter
Karoline Auguste VO: Baden (1776-1 841) ” So beispielsweise mufßte bel ın diesem
Kontext Dezember 841 den Epıskopat die Weıisung erlassen: „Es 1st Betehl
Sr. Maestät des Königs, die sämmtlichen Erzbischöfe und Bischöte darauf autmerk-
Sa machen, WwI1e auch 1n kırchlichen Sachen jedes Übertreiben den Keım des
Todes in sıch 9 und dafß 1mM Geıiste Saılers, dem acht apostolıschen, die Jungen
Geıstlichen gelehrt und ErZOSCN werden.“ Und dem Regensburger Bischof
Valentin Riedel hielt der Monarch be] der Eıdesleistung Maäarz 1847 ıne ernstie
Mahnrede, die mıiıt deutlichen Worten der ungerechtfertigten Verunglimpfung Sa1-
lers durch dıe „Parteı der Fanatıiker“ Ausdruck verlieh: „Sı1e haben drei würdiıge
Vorgänger, da{fß Sıe vorzüglıch Sailer nachahmen, wünsche ich Er WAar wahrhaft AaPO-
stoliıschen Geilstes egen Fanatısmus bın ich, ewirkt das Gegenteıl dessen,
W as ezieltden Verfechtern eines kämpferischen Kirchentums vom Schlage Reisachs oder Win-  dischmanns als zu unentschieden und irenisch, ganz zu schweigen davon, daß der  wiederholt genannte Regensburger Domdekan Diepenbrock 1845 aus seiner lang-  jährigen Wirkungsstätte förmlich weggeekelt wurde*. Dem bayerischen Kirchen-  historiker stellt sich somit das Jahrzehnt, das der Märzrevolution von 1848 voraus-  liegt, keineswegs als alkyonische Zeit dar, als jene besonnte Windstille des seligen  Biedermeier, von der Leopold von Ranke (1795-1886) gesprochen hat. Er tut gut  daran, von einem „kirchlichen Vormärz“ zu reden, dessen Signatur nicht die sanften  Konturen eines friedlichen Miteinanders ausmachten, sondern militantes, scharf-  markiertes Kirchentum und ein Erstarken jener Kräfte, die nach dem bitteren Wort  des schon einmal zum Zeugen aufgerufenen Moraltheologen Jocham bei jeder nur  möglichen Gelegenheit „ein gehässiges feindseliges Benehmen gegen Andere an den  Tag legten, die nicht gerade in die jetzt beliebte Posaune zu blasen vermochten, und  ein sehr dummes Polemisiren und Kritisiren gegen und über Alles, was diesen  Leuten nicht zusagte, insbesondere in Hinsicht auf Sailer und seine Schüler  « 29.  Daß der militante Katholizismus des Vormärz einen erklecklichen Anteil an der  Verdunkelung von Sailers Erbe hatte, bestätigen nicht zuletzt zahllose Äußerungen  Ludwigs I., dessen Mißtrauen gegen die Ultrakirchlichen ab 1841 offen zutage trat,  namentlich ob der ihn tief kränkenden Vorfälle bei der Beisetzung seiner Stiefmutter  Karoline Auguste von Baden (1776-1841) . So beispielsweise mußte Abel in diesem  Kontext am 2. Dezember 1841 an den Episkopat die Weisung erlassen: „Es ist Befehl  Sr. Majestät des Königs, die simmtlichen Erzbischöfe und Bischöfe darauf aufmerk-  sam zu machen, wie auch in kirchlichen Sachen jedes Übertreiben den Keim des  Todes in sich trage, und daß im Geiste Sailers, dem ächt apostolischen, die jungen  Geistlichen gelehrt und erzogen werden.“ Und dem neuen Regensburger Bischof  Valentin Riedel hielt der Monarch bei der Eidesleistung am 6. März 1842 eine ernste  Mahnrede, die mit deutlichen Worten der ungerechtfertigten Verunglimpfung Sai-  lers durch die „Partei der Fanatiker“ Ausdruck verlieh: „Sie haben drei würdige  Vorgänger, daß Sie vorzüglich Sailer nachahmen, wünsche ich. Er war wahrhaft apo-  stolischen Geistes ... Gegen Fanatismus bin ich, er bewirkt das Gegenteil dessen,  was er bezielt ... Ich wiederhole es, Sailer sei Ihnen Vorbild. Obgleich er jetzt in den  Staub gezogen wird, war dennoch der wahre christliche Sinn in ihm und wirkte das  «31  Gute.  Zwar gelang es der „Partei der Fanatiker“ nicht, dem ihr eine Zeitlang so will-  fährigen Monarchen die Zulassung der Gesellschaft Jesu abzuringen. Dafür aber  genehmigte Ludwig I. 1841 die Einführung des Redemptoristenordens, der bald als  Ausgeburt des Jesuitismus und Ultramontanismus in aller Munde war und im  Revolutionsjahr 1848 nur mit Müh und Not der bereits dekretierten Aufhebung  141-144.  ’ Näheres bei Loichinger, Diepenbrock 370-396; vgl. auch Hausberger, Geschichte 2,  ?? Jocham, Memoiren 359 und 436.  > Die Vorfälle sind ausführlich dargestellt bei Paul Sieweck, Lothar Anselm Freiherr  von Gebsattel, der erste Erzbischof von München und Freising, München 1955 (MThS.H 13),  145-160; vgl. auch Karl Hausberger, Restauration und religiöse Erneuerung. Erzbischof  Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel (1821-1846), in: Das Erzbistum München und Freising  im 19. und 20. Jahrhundert, hg. v. Georg Schwaiger, München 1989, 44-74, hier 66-68.  3 Alle Zitate nach Hausberger, Restauration 67f. — Zu Riedels Amtsführung siehe ders.,  Geschichte 2, 139-155.  384Ich wıederhole CS, Sailer se1l Ihnen Vorbild. Obgleich Jjetzt ın den
Staub BCeZOBCH wiırd, Warlr dennoch der wahre christliche 1nnn in iıhm und wiırkte das

31(sute
Wwar gelang der „Parteı der Fanatiker“ nıcht, dem ıhr ıne Zeıtlang ll-

fährigen Monarchen die Zulassung der Gesellschaft Jesu abzuringen. Daftfür aber
genehmigte Ludwig 1841 dıe Einführung des Redemptoristenordens, der bald als
Ausgeburt des Jesultismus und Ultramontanismus in aller Munde W alr und 1mM
Revolutionsjahr 848 NUur mıiıt Müh und Not der bereıts dekretierten Aufhebung

141—-144

28 Näheres bei Loichinger, Diepenbrock 370-396; vgl uch Hausberger, Geschichte &,

Jocham, Memoıren 359 und 426
Dıie Vortälle sınd ausführlich dargestellt bei Paul Sıeweck, Lothar Anselm Freiherr

VO:! Gebsattel, der Erzbischot VO: München und Freising, München 1955 (MThS.H 13),
145—160; vgl uch arl Hausberger, Restauration un! relig1öse Erneuerung. Erzbischof
Lothar Anselm Freiherr VO Gebsattel 821—1 846), 11 Das Erzbistum München und Freising
1mM un|!| 20. Jahrhundert, hg Georg Schwaiger, München 1989, 44—/4, 1er 66—-68

31 lle Zıtate nach Hausberger, Restauratıon 67 %. Zu Riıedels Amtsführung sıehe ders.,
Geschichte 27 1391
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entging”. Und gyerade die Söhne des hl. Altons Marıa de Liguori” (1696—1787)
haben dann ın der zweıten Hältte des 19. Jahrhunderts die Verdunkelung VO Saılers
Andenken ıhrem Höhepunkt zugeführt. Den unmiıttelbaren Anlafß hierfür bot
iıhnen der 1863 eingeleıtete Seligsprechungsprozeiß für den ersten deutschen Re-
demptoristen Clemens Marıa Hofbauer“* (1751—-1820), einen ganz anders gearteten
„Heılıgen Jjener Zeıtenwende“, der mıt Saıiler über das Geburtsjahr 1751 hinaus
wen1g gemeın hatte, Ja als Reprasentant eines „konservatıven Katholizismus“ und
„kurıalen Integralismus“ nachgerade den Gegenpol ZU Saiılerschen „Reform-
katholizısmus“ un! „ıreniıschen Okumenismus“ verkörperte ”. ID nämli:ch Hotbauer
1817 eın beschämend leichtfertiges Gutachten ber Saıler erstellt hatte”, dessen
Präkonisation ZU Bıschof VO:  - Augsburg verhindern, bestand 1U  - bei seiınen
Ordensgenossen, allen beim Provinzıal der Oberdeutschen TOovınz arl
Erhard Schmöger ” (1819-1883) (Jars Inn, die Besorgnıis, dieses Gutachten
könne als Argument den heroischen Tugendgrad Hotbauers vorgebracht wWerlr-
den und den Prozeßverlauf negatıv beeinflussen.

och Schmöger WAar 1Ur 1m ersten Anlaut ıne Rechtfertigung Hotbauers
Iu  5 Bald schon oing der intransıgente Vertreter einer ultraorthodoxen Rıchtung

VO der Verteidigung Zu Angriff über mıiıt dem Ziel, die Indizierung VO:  - Sailers
Gesamtwerk herbeizuführen. Fuür seıne zunächst wenıg erfolgversprechende Kam-

tand 1m Sommer 1872 einen einftlußreichen Bundesgenossen in Ignatıus
VO Senestrey“” (1818-1 906), dem drıtten Nachfolger Saılers auf dem Regensburger
Bischofsstuhl (1858—1906), der sıch 1mM Jahr darauf persönlıch ach Rom verfügte,

der zuständıgen Kardınalskongregation ıne umfangreiche Anklageschrıift
überreichen. Da der Schleier des Sanctum Officıum, der sıch bıslang über die weıte-
ren Schritte 1n dieser Angelegenheit breıitete, nunmehr VO Hubert Woltf gelüftet Ist,
genugt hier der Hınweıs auf dessen Quellenedition ”. Bezüglıch der Motiıve und
Adressaten VO  3 Schmögers Kampfansage aber selen folgende Satze aus seiınem Briet

den Generaloberen ın Rom VO 5. Januar 1873 exemplarisch angeführt: „Die
deistischen, die christliche Heilsordnung in ıhren Wurzeln zerstörenden Irrlehren
Saılers sınd auch bıs Zzur Stunde die eigentliche Seele Brutstätte der gehe1-
IN  - Sıttenlosigkeıt u. Ausschweifung. Sailer WAar eın Verderber des Clerus 1ın jeder
Beziehung; Uu. nachhaltiger gefährlicher, weıl eın eıster in der Heuchele:i
U, Verstellung W al. Dıi1e Nachwirkungen Saıilers sınd der eigentliche U, tiefste rund
der UOpposıtıon auf dem Concıl u. der boshatten augnung der Intallıbilität Döllin-
BCIS seiner Anhänger. Das 1st der Same Saılers... Es 1st Ja furchtbar, da{fß® dieser

Näheres beı Weıls, Redemptoristen 173269
Zu ıhm Bernhard Härıng, 1N: LThK: 1) 38/-389
Zu ıhm tto Weılß, in: LThK D 196

35 S0 Otto Weıilß, Klemens Marıa Hotbauer, Re_präsentant des konservatiıven Katholizismus
und Begründer der katholischen Restauration 1ın Osterreıch, 1: BG (1971) 21 1-237, hier
237 vgl Zu Ganzen uch Karl Hausberger, Klemens Marıa Hotbauer (1751—-1 820) und die
katholische Restauratıon 1n ÖOsterreıich, 1 BGBR 18 (1984) 353366

36 Näheres be1 Hausberger, Saılers Weg 130-132
57 Zu ıhm: Weıfß, Redemptoristen 451—524

7Zu ıhm: Hausberger, Geschichte Z 156-1 9 9 303—305 (QQ und Lat.)39 Erscheint demnächst als eıgene Publiıkation; sıehe terner Hubert Wolt, Der Fall Saıler VOT
der Inquıisıtion. FEıne posthume Anklageschrıift den Theologen und Bischof A4US dem
Jahre 1873, 1n ZKG 101 (1990) 344370 (vgl den Beıtrag ın dieser Festschrift).
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giftige Illuminat Freimaurer, welcher dem katholischen Deutschland mehr als JEe-
der andere (Csottes-Feind geschadet hat dessen verderbliche Saat bıs Zur Stunde
Bayern tortwuchert, 1U  - auch ı Italıen mundgerecht und VO den Jesuiten CIMPD-
tohlen wiırd .. Auch der Erzbischoft VO: München aßt ohne Authören ı SC1MNCII
Pastoralblatte den Clerus ZUuUr Rückkehr, ZU Geıiste Zur Sprache Denkungsart
Sailers auttordern!j< 40

Dıie VO' Schmöger ı Komplott mMi1t dSenestrey betriebene Verketzerungskam-
blieb ‚War der Offentlichkeit verborgen, doch eröffneten die Redemptorı1-

sten auch lıterarıschen Feldzug Saıuler, für den wıederum der 1888 Zzu
Abschlufß gekommene Seligsprechungsprozeiß Hotbauers (Heılıgsprechung
dıe Folie abgab Um dem Proze{(ß erfolgreichen Ausgang sıchern, wurde
Hotbauer mMI1 viel Tınte ZUuU Wächter der Orthodoxie und Überwinder der Auf-
klärung stilısıert Saıler ındes des Gegenteıils bezichtigt Dıieses Geschäft besorgte
zuvorderst der SEeIT Junı 1873 als Konsultor der römischen Indexkongregation tatıge

Miıchael Haringer M (1817-1887) aus Schlottham be1 Altötting MI1tL sC1INeTr 1877
erschıienenen Hofbauerbiographie, der Kapıtel über den „‚Eıter des ehrwür-
dıgen Idieners (Jottes tür die Reinheit des Glaubens auf heftigste Saıiler VO
Leder ZO? Harıngers Dıffamierung yipfelte der Behauptung, Sailer SC1 C1M Ver-
treter des niedrigsten Deismus SCWESCH denn 99- SC1NCMN bedeutendsten Schriften
gelte ıhm Jesus Christus „NUur als ein wWEelser Lehrer und Gesandter (sottes Y WIC

überhaupt Bücher „AIpc Irrthümer enthielten und Bestrebungen „auf
den Untergang des wahren Katholicısmus abzıelten Deshalb habe Hotbauer den
Landshuter Protessor für überaus gefährlich“ erachtet und nıcht unterlassen,

sıch ıhm Veranlassung bot VOT dem Lesen und Verbreıiten der Saıler
schen Schriftten warnen

So verwertlich auch erscheinen INas, da{fß Sailer solchermaßen als Miıttel Zu
7Zweck nämlıch ZUT Glorifizierung Hotbauers, herhalten mufßte Diese Verun-
glimpfung rief gerade SCHh ıhrer Massıvıtät und völlıgen Haltlosigkeıit Verteidiger
auf den Plan und schlug Saıilers Andenken letztendlich ZuU egen aus$s Selbst die
Gesellschaft Jesu  45 legte iıhren „Stiımmen aus Marıa Laach“ Harınger nahe, die
Anklage auf Deismus der zweıten Auflage SC11NC5 Buches unterdrücken, treilich
mMi1t Begründung, die mehr der Inschutznahme der römischen Kurıe als der
Verteidigung Sailers galt, denn, der Rezensent, „Deismus 1SE für Bischot C111

geradezu greuliches Verbrechen, da{fß diese CNOTINEC Beschuldigung auch den heili-
CIl Stuhl mıttreffen mu{fß der der inständıgsten Abmahnungen solchen
Mann pracon151rt hat 44 Als C1M VO:  — allen Nebenabsichten freier Anwalt für Saıilers
Ehre hatte sıch jedoch schon unmıittelbar nach dem Erscheinen der Hotbauer-

40 Zitiert nach Weiß, Redemptoristen 938
Zu ıhm Herman Schwedt, Miıchael Harınger (1817-1 887), theologien PIC-

INIeTr concıle du atıcan consulteur de la Congregation de |?Index, ı11 Spicılegium Hıstorıcum
Congregationi1s  42 5 8  1'  1 Y: Smı Redemptoris (1992) 915

* Michael Harınger, Leben des ehrwürdıgen 1eners Gottes Clemens Marıa Hotbauer,
General-Vıicars un! vorzüglichen Verbreiters der Congregatıon des allerheiligsten Erlösers,
Wıen 1877 314—31/

Dıie Jesuıiten gehörten ach der Aufhebung ihres Ordens 1773 bekanntermafßen den
schärtsten Gegnern Saılers, namentlıch die Exjesuliten VO St. Salvator Augsburg, IM1L denen
uch Hotbauer ı Verbindung stand. Näheres bei Hausberger, Hotbauer 358

* Mattias Aymans, 1 StML 19 (1880/11) 118120, 1er 118
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biographie der hochbetagte Medizinalprofessor Johann Nepomuk VO  $ Ringseis ”
(1785-1880) Wort gemeldet und mıiıt ıhm eıner der namhattesten Vertreter der
katholischen Bewegung in Bayern, der als Student ın Landshut durch Saıler Ver-
tiefter Religiosität gefunden hatte und nunmehr, w1e selbst mutma(iSt, ;ohl der
einzıge noch ebende Zeıtzeuge VO dessen akademischer Wırksamkeıt W afl. Er sehe
sıch, Rıngseıs, „1M Gewissen“ einer Stellungnahme herausgefordert, weıl
Harıngers Werk Passagen enthalte, „welche über Sajler ein grundirriges Urtheil
abgeben, dafß dıesem edlen, TOMMeN und großen Manne damıt das enkbar schwer-
stIie Unrecht widertährt“. Saıler habe sıch „weder einem höheren noch Zu nıe-
drıgsten Deismus bekannt“, habe vielmehr „AUu>S vollem iınbrünstigen Herzen die
Grundlehren des Christenthums“ geglaubt. Und WCI dies 1n Zweıtel ziehe und
ıh der „abscheulıichsten Heuchelei“ bezichtige, der musse sıch fragen lassen, w1ıe

sıch erkläre, „daß Saıler viele Jünglinge un Männer Zzu Glauben den GOott-
menschen un! seıne Erlösungsthat geführt, zurückgeführt und darın befestigt
hat“ oder „dafß Alle, die Sailer gekannt haben, ıh gekannt als einen Mann des ZOLL-
ınnıgen Gebetes oder da{fß ıne über jeden Verdacht der Schönrednerei erhabene
Persönlichkeit w1e der gottselıge Weihbischof Wittmann *® Saılers trischem rab
die Worte sprach: „Unter den Bischöfen dieser Diöcese wırd nach Jahrhunderten

« 4noch grofß dastehen.
Eın anderes Zeugnıs 1mM damalıgen Stuımmengewirr des PIo und Conftra Sauler, das

des Paderborner Oberhirten Konrad Martin ”® (1812-1879), wıegt in gewiısser Weise
noch schwerer als Jjenes VO  - Rıngseıs, da VO  - eiıner Persönlichkeit STAMMT, die nıe
ın persönlicher Beziehung Sailer gestanden und iın theologicıs ganz und ar dem
neuscholastischen Kanon verpflichtet Wal, auch und gerade 1m Bereich der Ekkle-
s10logıie, hatte doch Martın auf dem Vatiıkanum nach denestrey den entschie-
densten Vorkämpfern der päpstlichen Unfehlbarkeit 1mM deutschen Episkopat gehört.
Er schrıeb ın seınen 1879 veröfttentlichten Memoıren: „In Bayern War besonders
Saıler, Vo dem sıch über die theologische Wissenschaft eın Lebenshauch VCI-

breitete. Er stand gerade, als ich iın München meıne Studien machte | 1830-1 832]1, auf
dem Gipfelpunkt se1ınes Ansehens. Seine Verehrung WAar allgemeın und erstreckte
sıch bıs ın die höchsten Kreısebiographie der hochbetagte Medizinalprofessor Johann Nepomuk von Ringseis“®  (1785-1880) zu Wort gemeldet und mit ihm einer der namhaftesten Vertreter der  katholischen Bewegung in Bayern, der als Student in Landshut durch Sailer zu ver-  tiefter Religiosität gefunden hatte und nunmehr, wie er selbst mutmaßt, wohl der  einzige noch lebende Zeitzeuge von dessen akademischer Wirksamkeit war. Er sehe  sich, so Ringseis, „im Gewissen“ zu einer Stellungnahme herausgefordert, weil  Haringers Werk Passagen enthalte, „welche über Sailer ein so grundirriges Urtheil  abgeben, daß diesem edlen, frommen und großen Manne damit das denkbar schwer-  ste Unrecht widerfährt“. Sailer habe sich „weder zu einem höheren noch zum nie-  drigsten Deismus bekannt“, habe vielmehr „aus vollem inbrünstigen Herzen an die  Grundlehren des Christenthums“ geglaubt. Und wer dies in Zweifel ziehe und  ihn der „abscheulichsten Heuchelei“ bezichtige, der müsse sich fragen lassen, wie  es sich erkläre, „daß Sailer so viele Jünglinge und Männer zum Glauben an den Gott-  menschen und seine Erlösungsthat geführt, zurückgeführt und darin befestigt  hat“ oder „daß Alle, die Sailer gekannt haben, ihn gekannt als einen Mann des gott-  innigen Gebetes“ oder daß eine über jeden Verdacht der Schönrednerei erhabene  Persönlichkeit wie der gottselige Weihbischof Wittmann“® an Sailers frischem Grab  die Worte sprach: „Unter den Bischöfen dieser Diöcese wird er nach Jahrhunderten  «47  noch groß dastehen.  Ein anderes Zeugnis im damaligen Stimmengewirr des pro und contra Sailer, das  des Paderborner Oberhirten Konrad Martin“® (1812-1879), wiegt in gewisser Weise  noch schwerer als jenes von Ringseis, da es von einer Persönlichkeit stammt, die nie  in persönlicher Beziehung zu Sailer gestanden und in theologicis ganz und gar dem  neuscholastischen Kanon verpflichtet war, auch und gerade im Bereich der Ekkle-  siologie, hatte doch Martin auf dem I. Vatikanum nach Senestrey zu den entschie-  densten Vorkämpfern der päpstlichen Unfehlbarkeit im deutschen Episkopat gehört.  Er schrieb in seinen 1879 veröffentlichten Memoiren: „In Bayern war es besonders  Sailer, von dem sich über die theologische Wissenschaft ein neuer Lebenshauch ver-  breitete. Er stand gerade, als ich in München meine Studien machte [1830-1832], auf  dem Gipfelpunkt seines Ansehens. Seine Verehrung war allgemein und erstreckte  sich bis in die höchsten Kreise ... Seine zahlreichen Schriften ... wurden gleichsam  mit Heißhunger verschlungen. Freilich trat später eine starke Abkühlung ein; ja, das  Andenken dieses einst so hochgefeierten Mannes wurde später in Bayern und außer  Bayern vielfach verunglimpft, so daß es wohl in der neueren Zeit kaum einen Mann  gibt, über den die Urteile so weit auseinander gegangen wären. Ich will die Schriften  Sailers gegen alle Vorwürfe, womit man sie überhäuft hat, namentlich gegen denje-  nigen einer starken Hinneigung zum falschen Mystizismus nicht in Schutz nehmen:  aber daß dasjenige, was dariın schattenhaft, unvollkommen, inkorrekt ist, durch das  Herzerhebende, Gemütsansprechende, Geistvolle und religiös Begeisternde, was  darin in Fülle ausgestreut ist, weit überwogen werde, daß diese Schriften für tausend  und abertausend im Glauben gefährdeter Seelen ein Leuchtturm waren, woran sie  % Zu ihm: Karl Hausberger, in: LThK? 8, 1194 f.  *% Zu Georg Michael Wittmann (1760-1833) zuletzt: Peter Scheuchenpflug, Die Katholische  Bibelbewegung im frühen 19. Jahrhundert, Würzburg 1997 (Studien zur Theologie und Praxis  der Seelsorge 27), 102-185.  %7 Johann Nepomuk von Ringseis, Nochmal Ringseis über Sailer, in: HPBI 82 (1878) 581-  588.  %* 7Zu ihm, ab 1856 Bischof: Erwin Gatz, in: ders., Bischöfe 478-481.  387Seine zahlreichen Schrittenbiographie der hochbetagte Medizinalprofessor Johann Nepomuk von Ringseis“®  (1785-1880) zu Wort gemeldet und mit ihm einer der namhaftesten Vertreter der  katholischen Bewegung in Bayern, der als Student in Landshut durch Sailer zu ver-  tiefter Religiosität gefunden hatte und nunmehr, wie er selbst mutmaßt, wohl der  einzige noch lebende Zeitzeuge von dessen akademischer Wirksamkeit war. Er sehe  sich, so Ringseis, „im Gewissen“ zu einer Stellungnahme herausgefordert, weil  Haringers Werk Passagen enthalte, „welche über Sailer ein so grundirriges Urtheil  abgeben, daß diesem edlen, frommen und großen Manne damit das denkbar schwer-  ste Unrecht widerfährt“. Sailer habe sich „weder zu einem höheren noch zum nie-  drigsten Deismus bekannt“, habe vielmehr „aus vollem inbrünstigen Herzen an die  Grundlehren des Christenthums“ geglaubt. Und wer dies in Zweifel ziehe und  ihn der „abscheulichsten Heuchelei“ bezichtige, der müsse sich fragen lassen, wie  es sich erkläre, „daß Sailer so viele Jünglinge und Männer zum Glauben an den Gott-  menschen und seine Erlösungsthat geführt, zurückgeführt und darin befestigt  hat“ oder „daß Alle, die Sailer gekannt haben, ihn gekannt als einen Mann des gott-  innigen Gebetes“ oder daß eine über jeden Verdacht der Schönrednerei erhabene  Persönlichkeit wie der gottselige Weihbischof Wittmann“® an Sailers frischem Grab  die Worte sprach: „Unter den Bischöfen dieser Diöcese wird er nach Jahrhunderten  «47  noch groß dastehen.  Ein anderes Zeugnis im damaligen Stimmengewirr des pro und contra Sailer, das  des Paderborner Oberhirten Konrad Martin“® (1812-1879), wiegt in gewisser Weise  noch schwerer als jenes von Ringseis, da es von einer Persönlichkeit stammt, die nie  in persönlicher Beziehung zu Sailer gestanden und in theologicis ganz und gar dem  neuscholastischen Kanon verpflichtet war, auch und gerade im Bereich der Ekkle-  siologie, hatte doch Martin auf dem I. Vatikanum nach Senestrey zu den entschie-  densten Vorkämpfern der päpstlichen Unfehlbarkeit im deutschen Episkopat gehört.  Er schrieb in seinen 1879 veröffentlichten Memoiren: „In Bayern war es besonders  Sailer, von dem sich über die theologische Wissenschaft ein neuer Lebenshauch ver-  breitete. Er stand gerade, als ich in München meine Studien machte [1830-1832], auf  dem Gipfelpunkt seines Ansehens. Seine Verehrung war allgemein und erstreckte  sich bis in die höchsten Kreise ... Seine zahlreichen Schriften ... wurden gleichsam  mit Heißhunger verschlungen. Freilich trat später eine starke Abkühlung ein; ja, das  Andenken dieses einst so hochgefeierten Mannes wurde später in Bayern und außer  Bayern vielfach verunglimpft, so daß es wohl in der neueren Zeit kaum einen Mann  gibt, über den die Urteile so weit auseinander gegangen wären. Ich will die Schriften  Sailers gegen alle Vorwürfe, womit man sie überhäuft hat, namentlich gegen denje-  nigen einer starken Hinneigung zum falschen Mystizismus nicht in Schutz nehmen:  aber daß dasjenige, was dariın schattenhaft, unvollkommen, inkorrekt ist, durch das  Herzerhebende, Gemütsansprechende, Geistvolle und religiös Begeisternde, was  darin in Fülle ausgestreut ist, weit überwogen werde, daß diese Schriften für tausend  und abertausend im Glauben gefährdeter Seelen ein Leuchtturm waren, woran sie  % Zu ihm: Karl Hausberger, in: LThK? 8, 1194 f.  *% Zu Georg Michael Wittmann (1760-1833) zuletzt: Peter Scheuchenpflug, Die Katholische  Bibelbewegung im frühen 19. Jahrhundert, Würzburg 1997 (Studien zur Theologie und Praxis  der Seelsorge 27), 102-185.  %7 Johann Nepomuk von Ringseis, Nochmal Ringseis über Sailer, in: HPBI 82 (1878) 581-  588.  %* 7Zu ihm, ab 1856 Bischof: Erwin Gatz, in: ders., Bischöfe 478-481.  387wurden gleichsam
mıiıt Heißhunger verschlungen. Freilich trat spater ıne starke Abkühlung ein; Ja, das
Andenken dieses einst hochgefeierten Mannes wurde spater 1ın Bayern und außer
Bayern vielfach verunglimpft, dafß ohl 1n der NEUETECN eıt kaum eiınen Mann
21bt, über den dıe Urteile weıt auseinander waren. Ich 11 die Schritten
Saılers alle Vorwürte, womıt mMan S1€e überhäuft hat, namentlich denje-
nıgen einer starken Hınneijgung ZUuU talschen Mystızısmus nıcht in Schutz nehmen:
aber dafß dasjenige, W as darın schattenhaft, unvollkommen, inkorrekt ISt, durch das
Herzerhebende, Gemütsansprechende, Geistvolle und relıg1ös Begeisternde, W 4As

darın ın Fülle ausgesStreut 1St, weıt überwogen werde, da{fß diese Schritten für ausend
und abertausend 1mM Glauben gefährdeter Seelen eın Leuchtturm T, s1e

45 Zu ıhm: arl Hausberger, 1n LThK S, 1194
46 Zu Georg Michael Wıttmann (1760-1 833) zuletzt: Peter Scheuchenpflug, Dıie Katholische

Bıbelbewegung 1mM trühen Jahrhundert, Würzburg 1997 (Studien ZUr Theologie und Praxıs
der Seelsorge 27), 102-185

47 Johann Nepomuk VO Rıngseıs, Nochmal Rıngseıs ber Saıler, 1: HPRBI (1878) 581—
588

48 Zu ıhm, ab 1856 Bischoft: Erwin Gatz, 1n ders., Bischöte 478—481
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sıch wıeder zurecht gefunden und zugleich ın der and der göttlıchen Vorsehung
eınes der Werkzeuge 11, wodurch ıne bessere theologische Rıchtung vorberei-

cc 4'tet und eingeleitet worden 1Sst: dıes, meıne ich, müußfßÖte auch der Feind anerkennen.
Was Martın mıt wenıgen Strichen Sailer testhielt, nımmt sıch Ww1ıe eın esüuümee

UuLllserer bisherigen Darlegungen AaUsS un:! weıst zugleich ın Jjene Rıchtung, die nach-
mals die historische Forschung einschlug, WE S1e Saılers Bedeutung 1M Kontext
seiıner Epoche, des Übergangs VO:  — der Aufklärung Zur Romantık, erheben Velr-
suchte und nıcht das verkürzte theologische Ellenmafß des tortschreitenden Jahr-
hunderts ıhn legte, zuvorderst nıcht die ultramontane Konzeption eıner straff
römisch geleiteten Papstkirche, nach der INnan zwangsläufig bei iıhm ebenso V1 -

gebens tahndet w1e nach dem „Ganzen der Glaubenswahrheiten“, wıe die
Scholastiker besitzen und hüten vermeinten °.

Z7ur Rehabilitierung Saılers durch die historisch-kritische Forschung”
Dıie wiıssenschaftliche Beschäftigung mıt Saıler setizte auf breiterer Front TST 1M

trühen 20. Jahrhundert e1ın, un! sOWwelılt S1€e VO  - der hier 1Ns Auge gefaßten Diszıplın
geleistet wurde, tällt als erstes auf, dafß die Forscher, die sıch ıhm zuwandten, nahe-

ausschließlich dem alsbald des Modernismus verdächtigten Kreıs der 50 Re-
tormkatholiken angehörten oder diesem zumindest nahestanden. Der tiefere rund
hıertür liegt zweıtfelsohne in der Geistesverwandtschaft zwiıischen dem weltoffenen
Christentums Saıilers un! dem auf Aussöhnung der Kırche mıt der Moderne ZUSC-
schnittenen Programm der Retormkatholiken. Nıcht VO  - ungefähr hat eın Hau t_
vertireier der letzteren, der Würzburger Apologet Herman Schell (1850—1906), ın
seiıner zweıten Programmschrift „Die NEeEUEC eit und der alte Glaube“ mıiıt eindring-
lıchen Worten Jjene „ernstgesinnten Geıister“ erinnert, „welche A4aUsS tieter Hın-
gebung für Glauben und Kırche die Heilung der Uebelstände mıiıt den Mitteln der
Autfklärung versuchten“, und dabei selbstredend auch Sailer erwähnt. Und ebenso
WAar mehr als LUr außere Anknüpfung, wenn der Fakultätskollege und Freund
Sebastıian Merkle (1862-1945) ın einem Vortrag der Universıität Berlıin 1905 die
Verteidigung des permanent verfolgten Schell einmünden 1e ın das rühmende
Urteıl, das einstmals Görres be] der Thronbesteigung Ludwigs über Saıiler gefällt
hatte9

Miıt dem Würzburger Kirchenhistoriker Merkle 1St bereıits einer der Pıonıjere der
historischen Saılerforschung namhaftt gemacht. Ihm Ww1ıe anderen W ar dabe!i nıcht
alleın Sailer sondern ıne sachgemäße Beurteilung der katholischen
Aufklärung insgesamt. Soweıt WIr sehen, gab die unmıittelbare Veranlassung dazu

Konrad Martın, Zeıtbilder der Eriınnerungen meıne verewıgten Wohlthäter, Maınz
1879, 62-64; Wiıederabdruck be1 Schiel, Saıiler 1 707

Vgl hierzu Schwaiger, Kırchenvater 168
51 Hıerzu bıeten folgende Beıträge wiıchtige Intormationen: Bernhard Duhr, Neuere Saıiler-

Lıteratur, 1N 5t7 IA (1929) 391—-397; Cchıiel, Sailerforschung; Hugo Weber, Saıler 1m Spiegel
der Sailer-Literatur. Eıne Übersicht ach dem Jahrhundertgedächtnis, 1In: ZKTh 58 (1934)
5/1-583; Hubert Becher, Johann Michael Saıler nach seiınen Briefen, 1: StZ 78 (1951) 262-2/0;
Gra(fsl, Saıilerbild.

Näheres bei arl Hausberger, Herman Schell (1850—-1906). FEın Theologenschicksal 1mM
Bannkreıiıs der Modernismuskontroverse, Regensburg 1999 Quellen und Studıen ZUT 1NCUECETECN

Theologiegeschichte 3), 169 f, 360 Zu Merkle: Klaus Ganzer, 1n ThK 7? 145
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ıne lıterarısche Fehde zwıschen dem Dıllınger Lyzealprofessor für Dogmatık
Thomas Specht” (1847-1918) und dem Münchener Ordinarıus tür Kırchen-
geschichte Aloıs Knöpfler” (1847-1 921 welch letzterer die 1902 VO Specht VOrSCc-
legte „Geschichte der ehemalıgen Universıität Dıiılliıngen“ 1ın jenem Abschniıtt einer
harschen Kritik9der die organge Sailers Entlassung 1m Jahr 1794 ckız-
zıerte, weiıl dieser Abschnıiıtt dıe Hoffnung auf „eıne erschöpfende, streng akten-
mäfßige Darlegung“ enttäusche und durch Parteinahme für dıe Exjesuıuten ungünst1ig

Sailer beeinflußt se1  > IDE Specht die Einwände Knöpflers nıcht unwiderspro-
chen jefß und Knöpfler seıinerseıts dessen „VON einer krankhaften Empfindlıch-
keıt dıktirten ‚Erklärung Stellung bezog”®, dauerte die Kontroverse, die hıer
nıcht verfolgen gilt, noch gCTAaUMIC eıit fort, und ‚WAar mit einer für die Sailer-
forschung unerwarte posıtıyen Wirkung. Denn S1e auch andere d sıch ınten-
s1ver mıiıt Sailer beschäftigten, allen den Würzburger Philosophieprofessor
Remigıus Stölzle ” (1856—-1921), eınen Freund Merkles und Schells, dessen beson-
dere Vorliebe ohnedies der Gelehrtengeschichte galt.

Stölzle präsentierte sıch dem wissenschaftlichen Leserkreıis ab 1908 nıcht 11UT miıt
achtzehn kleineren Beıträgen ın Zeitschriften als emsıger Sailerforscher ”®, sondern
legte auch Wwel gründlıche, alle zugänglichen Primärquellen ausschöpfende und
eshalb bıs heute nıcht überholte Studien den beiden umstrıttensten Punkten iın
Saılers Leben VOI, nämli;ch seıner Demuissıon ın Dillıngen und seiınem Scheitern
als Bischotskandıdat für Augsburg. Die Abhandlung erschien 1910 und kam
bezüglich der Kontroversfrage Specht-Knöpfler dem Ergebnis, da{fß die Ent-
lassung 1mM Jahr 1794, der 1ıne demütigende Inquisıtion vorausgıing, „nıcht eın
Rechtsakt, sondern eın Akt der Kabinet[t]sjustiz“ WAar und dafß Sailer „eIn Opftereine literarische Fehde zwischen dem Dillinger Lyzealprofessor für Dogmatik  Thomas Specht” (1847-1918) und dem Münchener Ordinarius für Kirchen-  geschichte Alois Knöpfler** (1847-1921), welch letzterer die 1902 von Specht vorge-  legte „Geschichte der ehemaligen Universität Dillingen“ in jenem Abschnitt einer  harschen Kritik unterzog, der die Vorgänge um Sailers Entlassung im Jahr 1794 skiz-  zierte, weil dieser Abschnitt die Hoffnung auf „eine erschöpfende, streng akten-  mäßige Darlegung“ enttäusche und durch Parteinahme für die Exjesuiten ungünstig  gegen Sailer beeinflußt sei”. Da Specht die Einwände Knöpflers nicht unwiderspro-  chen ließ und Knöpfler seinerseits zu dessen „von einer krankhaften Empfindlich-  keit diktirten ‚Erklärung‘“ Stellung bezog*, dauerte die Kontroverse, die es hier  nicht zu verfolgen gilt, noch geraume Zeit fort, und zwar mit einer für die Sailer-  forschung unerwartet positiven Wirkung. Denn sie regte auch andere an, sich inten-  siver mit Sailer zu beschäftigten, allen voran den Würzburger Philosophieprofessor  Remigius Stölzle” (1856-1921), einen Freund Merkles und Schells, dessen beson-  dere Vorliebe ohnedies der Gelehrtengeschichte galt.  Stölzle präsentierte sich dem wissenschaftlichen Leserkreis ab 1908 nicht nur mit  achtzehn kleineren Beiträgen in Zeitschriften als emsiger Sailerforscher®®, sondern  legte auch zwei gründliche, alle zugänglichen Primärquellen ausschöpfende und  deshalb bis heute nicht überholte Studien zu den beiden umstrittensten Punkten in  Sailers Leben vor, nämlich zu seiner Demission in Dillingen und zu seinem Scheitern  als Bischofskandidat für Augsburg. Die erste Abhandlung erschien 1910 und kam  bezüglich der Kontroversfrage Specht-Knöpfler zu dem Ergebnis, daß die Ent-  lassung im Jahr 1794, der eine demütigende Inquisition vorausging, „nicht ein  Rechtsakt, sondern ein Akt der Kabinet[t]sjustiz“ war und daß Sailer „ein Opfer ...  des blinden Restaurationseifers“ wurde, „aber auch ein Opfer persönlicher Ge-  hässigkeit, einer akademischen Intrige, wie solche Intrigen nun einmal mit der  Organisation der Universitäten unzertrennlich verbunden scheinen“ *. Im gleichen  Jahr 1910 erwirkte der Würzburger Gelehrte über die bayerische Gesandtschaft  beim Hl. Stuhl die Erlaubnis, die Akten des Sailerschen Informativprozesses im  Vatikanischen Archiv konsultieren zu dürfen, und suchte außerdem bei der Mün-  chener Nuntiatur um Einsichtnahme der diesbezüglichen Unterlagen nach®. An-  hand der hier wie dort gehobenen Dokumente war es ihm möglich, in einer weite-  ren, 1914 erschienenen Schrift minutiös darzustellen, aufgrund welcher Bedenken  der Münchener Nuntius und die römische Kurie im Jahr 1819 die königliche Nomi-  » Zu ihm: Alois Epple, Thomas Specht (1847-1918), in: Jahrbuch des Vereins für Augs-  burger Bistumsgeschichte 31 (1997) 32—42.  * Zu ihm: Manfred Weitlauff, in: LThK? 6, 159.  » Alois Knöpfler, Die Universität Dillingen, in: HPBI 131 (1903) 476-481, hier 480.  5 Siehe Knöpfler, Universität 644.  ” Zu ihm: Vinzenz Rüfner, in: LThK! 9, 844.  5 Sje sind bibliographiert bei Schiel, Sailer 2, 678 f.  ? Remigius Stölzle, Johann Michael Sailer, seine Maßregelung an der Akademie zu Dillingen  und seine Berufung nach Ingolstadt. Ein Beitrag zur Gelehrtengeschichte aus dem Zeitalter der  Aufklärung, Kempten und München 1910, 145, 148.  ® Siehe hierzu das Schreiben Stölzles an Nuntius Frühwirth vom 27. Juni sowie die Berichte  Frühwirths an Kardinalstaatssekretär Merry del Val vom 30. Juni und 7. Juli 1910, in: Archivio  Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, rubrica 255, 1910, fasc. 2, fol. 153", 155" und 158".  389des linden Restaurationseiters“ wurde, „aber auch eın Opfter persönlıcher Ge-
hässıgkeıt, einer akademischen Intrige, Ww1e solche Intriıgen U  3 einmal mıiıt der
UOrganısatıon der UniLiversıitäten unzertrennlich verbunden scheinen“ 9 Im gleichen
Jahr 1910 erwirkte der Würzburger Gelehrte ber die bayerische Gesandtschaft
beim Stuhl die Erlaubnıis, die Akten des Saılerschen Informativprozesses 1mM
Vatikanischen Archiv konsultieren dürfen, und suchte außerdem be1 der Mün-
chener Nuntiatur Einsichtnahme der diesbezüglichen Unterlagen nach ®®. An-
hand der 1er w1e dort gehobenen Dokumente WAar ıhm möglıch, 1n eıner weıte-
renN, 1914 erschıienenen Schrift mMınNut1Oös darzustellen, aufgrund welcher Bedenken
der Münchener untıus un! die römische Kurıe 1mM Jahr 819 die königliche Nomıi-

5 4 Zu ıhm: Aloıs Epple, Thomas Specht (1847-1918), in: ahrbuc. des ereins für Augs-
burger Bıstumsgeschichte 31 (1997) 32—4)

7u ıhm: Mantred Weıtlauff, 1N: LThK: 6’ 159
55 Aloıs Knöpfler, Dıie Universıität Dıllıngen, In: HPBI 131 (1903) 476—481, 1j1er 480

Sıehe Knöpfler, Unıhyversität 644
57 Zu ıhm: iınzenz Rütfner, 1N: LThK 9 844

Sıe sınd bıbliographiert bei Schıiel, Saıler 27 6/8
Remigıus Stölzle, Johann Mıchael Saıler, seıne Mafßßregelung der Akademıie Dillıngen

und seıne Berufung ach Ingolstadt. FEın Beıitrag ZU!r Gelehrtengeschichte A4US dem Zeitalter der
Aufklärung, Kempten un! München 1910, 145, 148

60 Sıehe hierzu das Schreiben Stölzles untıus Frühwirth VO: 27. Junı SOWIl1e die Berichte
Frühwirths Kardıinalstaatssekretär Merry del Val VO: Juni un! Julı 1910, 1N; Archıivıo
Segreto Vatıcano, Segreter1a dı Stato, rubrica £55, 1910, fasc 2) tol 153° 155° und 158°
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natıon Saılers tür den Augsburger Bischofsstuhl zurückgewıesen haben®! uch die-
SCS schmale Bändchen stellt ıne bıs heute gültige Pionierleistung dar, zumal die
Gutachten für un! wiıder Saıler 1mM Originalwortlaut abgedruckt sınd und sOmıt
jeglicher apologetischen Schönfärberei, nıcht zuletzt bezüglıch der Hotbauerschen
Stellungnahme, der Boden wurde®“.

Während sıch Stölzle die quellenmäßfßige Untersuchung verschiedener Lebens-
abschnitte Saılers verdient machte, hat sıch seın Kollege Merkle VOT allem dessen
geistesgeschichtliche Stellung bemüht, und War 1m Kontext seiıner umfassenden
Bestrebungen, das katholischerseits herkömmlıich düster gezeichnete Bıld der Auf-
klärung korrigieren und eıner gerechteren Beurteilung dieses Zeıtalters die Bahn

brechen, anderem ındem die Begriffe „Rationalısmus“ un „Aufklärung“
gegeneinander abgrenzte und bezüglich der Posıtion Sailers argumentierte: Wenn
der Rationalismus eın Wesensstück auch der katholischen Aufklärung sel, dann
dürte INan Saıler nıcht als Autklärer beanspruchen; oder aber Saıiler se1l der Auf-
klärung zuzurechnen, dann dürte INan die katholische Aufklärung nıcht pauschal als
rationalıistisch brandmarken®. Neben diesem bahnbrechenden Autsatz AaUusSs dem Jahr
913 verdanken WIr Merkle noch eın kurzes Lebensbild Sailers®, VO  - dem keın
Geringerer als Hubert Schiel meınte, werde „immer Zzu Trefflichsten gehören,
W as die Saılerforschung hervorgebracht hatc 65

Dıie VO Stölzle geleistete hıstorische Kleinarbeıt, die als Basıs für jede orößere
Darstellung unverzıichtbar 1St, seLIzZtie der Regensburger Dıiözesanpriester und Spa-
tere Regens des Klerikalseminars Anton Döber|®® (1879-1 940) 1ın kongenialer Weıse
fort. Er veröffentlichte ab 1913 wertvolle „Bausteine eıner Bıographie“ Saılers
1ın den „Historisch-politischen Blättern“, terner eın halbes Dutzend weıterer Auf-
satze und schließlich 1930 auch ıne biographische Skızze 1m Sammelband
„Katholische und deutsche Charakterköpfte“, die insbesondere Sailers Verdienste

die Vertiefung der Religiosität SOWIl1e dessen Einflufß auftf die Kultur- und
Kirchenpolitik Ludwigs hervorhob®. Miıttlerweile lag bereits ıne breıite Palette
VO Studien VOTI, deren Untersuchungsobjekt WAar nıcht Saıler diırekt WAal, die sıch
aber mıiıt der Geıistes- und Kırchengeschichte seiner eıt befaßten und daher schier
regelmäfßig Licht auch auf ıh: warten. Zuvorderst 1st hier die exzellente
Habiıliıtationsschrift „Von der Aufklärung Zzur Romantık“ Au$s der Feder VO  - Philipp

61 Remigıus Stölzle, Johann Michael Saıler, seıne Ablehnung als Bischof VO Augsburg 1mM
Jahre 1819, erstmals aktenmäßıg dargestellt, Paderborn 1914

Neben der wıssenschaftlichen Beschäftigung mıiıt Saıler WTlr Stölzle auch arum bemüht,
dessen Gedankengut wiıeder Niers Volk bringen. Diesem Anlıegen entsprach ın schönster
Weise dıe 1910 1m Kösel-Verlag veröttentlichte Auswahl AauUus Saılers Schriften, dıe ach eiıner
vortrefflichen bıiographischen Eıinleitung dıe sprechendsten Texte der Sulzbacher (sesamt-
ausgabe iın sechzehn Abschnıitten übersichtlich darbot und den Leser durch den bıbliogra-
phıschen Anhang zudem ZUr eingehenderen Beschäftigung mıiıt dem Leben und Werk des
Theologen TmMUN(Tiferte. Wıe Schiel, Saılerforschung 220, mitteılt, wollte tölzle uch ıne
Biographie Saılers verfassen, W as ıhm allerdings nıcht gegonnt W al.

Sebastıan Merkle, Bischoft Saıiler und dıe Aufklärung, In Süddeutsche Monatshefte 10
(1913) 724748

Sebastıan Merkle, Johann Miıchael Saıler, 1N Ders und Bernhard Befß (Hg.), Religiöse
Erzieher der katholischen Kırche Aus den etzten 1er Jahrhunderten, Leipzıig 1920, 1852172

65 Schiel, Saılerforschung 220
66 Zu ıhm: Paul Maı, 11 Gatz, Bischöte 138
67 Döberls Arbeiten sınd bıbliographiert bei Schiel, Saıler Z 669 und 6/7)
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Funk® NECNNECI, die dıe Landshuter Epoche der bayerischen Landes-
unıversıtät Zzu Gegenstand hat und dabei dem Ergebnis kommt, da{fß die kultur-
politische Bedeutung Saılers iın diesen Jahrzehnten kaum hoch veranschlagt
werden kann. SO schrieb denn der Autor 1mM Vorwort überglücklich und nachdenk-
ıch zugleıich: „Daiß aber der grofße Saıler aufs Neue und unwiderleglich als über-
ragender Höhepunkt jener Epoche heraustritt, erftüllt den Verfasser mıt ganz beson-
derer Genugtuung. Unser Geschlecht 1st tast noch blind gegenüber der Bedeutung
Saılers, der der geistige Führer, der relig1öse eıster, Ja der Heılıge jener Zeıten-
wende WAar und der heute noch Wegweıser seın könnte.« 6°

uch dıe 1928 erschienene Arbeıt über den Passauer Bischof Rıccabona gehört ın
mehrtacher Hınsıcht ZUT Saılerliteratur, da S1e wıederholt VO  - aılers Bedeutung für
das kirchliche Leben ın Bayern und darüber hınaus handelt und ın einem eigenen
Kapıtel „Die Ara Saileri1ana 1n der Diıözese Passau“ das truchtbare Wırken einıger
seıner Schüler eingehend darstellt ”®. Ahnliches gilt für ıne Reihe VO  - anderen
damals publizierten Abhandlungen und Quelleneditionen, beispielsweise für
Hans Kapfingers Studıe über den FEoskreis”' oder für den VO:  - Max Spindler her-
ausgegebenen Briefwechsel zwıschen Ludwig. und Eduard VO Schenk. och
möchte ich den Leser mıiıt dem bloßen Aneınanderreihen VO  - Autorennamen und
Buchtiteln nıcht ermüden. Eın Forscher aber verdient abschließend iıne eingehen-
dere Würdigung, denn hat mMiıt seınen Arbeiten w1e nıemand OnN:! heutiges
Sailerbild gepragt: der schon wıederholt ZU Zeugen aufgerufene Bibliothekar und
Hıstoriker Dr. phıl. Hubert Schiel, der sıch übrigens dıe Erforschung des „alternatı-
ven“, nıcht ultramontanen Katholizısmus 1m 19. Jahrhundert weıt über Saıilers
Epoche hinaus Zzur Lebensaufgabe machte.

Was Sailer angeht, hat Schiel WAar die nregungen Stölzles und Döberls bereit-
willig aufgegriffen, 1aber erstmals auch deutlich erkannt, dafß sıch das Interesse
ıhm nıcht Ur autf den außeren Lebensgang konzentrieren dürtfe, sondern sıch se1l-
ner Persönlichkeit ın ıhrer BaNzZCNH Tiete zuwenden musse und dafß hierfür seıne
Korrespondenz die beste Grundlage bılde! SO sammelte miıt Eıter die Briete VO:  -
und Saıiler und legte 9728 mit dem Briefwechsel Saıler-Dann und Sailer-Lavater
wel Editionen vor””, die insotern einander vortrefflich erganzten, als sS1e sıch beıide
auf den Komplex der Okumene bezogen und Saıler als edlen, innıg teiılnehmenden
Gesprächspartner zeıgten, dem wechselseitige Wertschätzung und Liebe als die des
Christenmenschen einz1g würdıgen Wegweıser ZUr Annäherung und Wiedervereini-
SUuNngs der Kontftessionen galten. Im Jubiläumsjahr 1932 konnte Schiel auch die Korres-

68 7Zu ıhm Roland Engelhart, „Wır schlugen Kämpfen und Opftern dem Neuen
Bresche“. Philipp Funk (1884—-1937). Leben un|!| Werk, Frankturt Maın 1996 (Euro-
päıische Hochschulschriften 3! 695)

Philıpp Funk, Von der Aufklärung ZUTr Romantık. Studien Zur Vorgeschichte der Mün-
chener Romantık, München 1924,

Aloys Halser, Bischoft arl Joseph VO Rıccabona un! seıne Zeıt (1761-1 839) Zum hun-
dertjährigen Bestehen des Priesterseminars St Stephan ın Passau, Passau 1928

Hans Kapfinger, Der Eos-Kreıs 8-1832 Eın Beıtrag ZUT Vorgeschichte des politischen
Katholizısmus ın Deutschland, München 1928

772 Vgl hıerzu Hubert Schiel, Der unbekannte Saıiler, 1n: Hochland (1929) 415—437)
73 Hubert Schiel, Geeiunt 1n Christo. Bıschof Saıiler und Christian dam Dann, eın Erwecker

christlichen Lebens 1in Württemberg. Mıiırt Brieten Saılers und Beigaben 4US dem Brietwechsel
zwıschen Lavater und Dann, Schwäbisch Gmünd 1928; ders., Sailer und Lavater. Mıt eıner
Auswahl aus ıhrem Briefwechsel, öln 1928
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pondenz zwıschen Saıiler un:! Ludwig edieren *. Hıngegen gelang ıhm SCH
der Fülle des Materıals nıcht, die für das gleiche Jahr versprochene und auf meh-
ET Bände berechnete Gesamtausgabe des Saılerschen Brietschatzes ZUuU Abschlufß

bringen. Indem dies ın eiıner Miıszelle über den gegenwärtigen Stand der
Saılerforschung „nıcht ohne ein1ges Bedauern“ mitteılte, gab zugleich der off-
Nung Ausdruck, „dafß aılers 200 Geburtstag (1951) das abgeschlossen sehen wırd,
W as WIr seınem 100. Todestag sehr vermissen  “ 75_ Er sollte damıt nıcht -
letzt eshalb Recht behalten, weıl mıt dem Begınn der NS-Herrschaft eın weıte-
Er „Unstern“ über der VO ıhm geplanten Saılerbiographie aufzog. Als Schiel 1948
endlich deren ersten Band beım Verlag Pustet 1n Regensburg herausbringen konnte

der Zzweıte erschiıen 1952 ertuhr der Leser Aaus eiınem Zusatz ZU bereıts 1940
nıedergeschriebenen Vorwort, da{fß „die chrıistentumsteindliche Eıinstellung der
zurückliegenden Regierung“ das Erscheinen des Buches verhindert habe Gottlob
aber WAar der Satz des ersten Bandes längst abgeschlossen und befand sıch das
Manuskrıpt des zweıten bereıts iın den Händen des Verlags, als Schiels
„Saılermaterıial“ mıt dem größten Teıl seiner Biıbliothek ın der Nacht VO ZUuU
24., März 1945 be1 einem Luftangriff auf Franktfurt Maın den Flammen Zzu

Opfer fiel S0 sınd als unwiederbringlicher Verlust 11UT die in Wwel Jahrzehnten
usammengetragenen Dokumente „über den Kreıs der Sailertreunde“ beklagen,
die für die Auswertung in einem drıtten Band vorgesehen Z

Während Schiel 1mM ersten Band Saıilers „Leben und Persönlichkeit“ anhand VO:  -
SN „Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeıtgenossen“ vorstellt,
die 1n sıebzehn größere, jeweıls mıiıt eiıner knappen Einführung versehene Abschnitte
untergliedert sınd, bıetet der zweıte Band 546 Briefe Saılers, VO  5 denen vier Fünttel
erstmals veröffentlicht wurden. Schon hieraus erhellt, da{fß der Autor einen ın der
lebensgeschichtlichen Darstellung eher ungewöhnlıichen Weg beschritt, iındem
bewuftt auf ıne resuümiıierende Verarbeitung seıner Quellen verzichtete mıiıt der
Begründung: „Der €e17z des Unmittelbaren, Ursprünglıchen und vieltach Unge-
künstelten, der den eigenen Aufzeichnungen Sailers und denen seiner Zeıtgenossen
iınnewohnt, sollte ın eben dieser Lebendigkeıt, Unmiuttelbarkeit und 1ın dem eıgenen
Lebensrecht erhalten Jeiben. Was schöpferischer Miıtarbeit VO Leser verlangt
wiırd, damıt sıch eın Gesamtbild runde, W as VO  ‘ ıhm verlangt wırd Harmon1i-
sıerung VO  - Gegensätzen und Erkennen VO  —; Unrichtigem und gelegentlicher
Entstellung und Verleumdung, wıegt der €e17z der Zeugnisse reichlich aut.“ In die-
SCr beabsıchtigten Unmiuttelbarkeit und Ursprüngliıchkeıit lıegt die Größe, aber auch
die Grenze des Schielschen Werkes. Schon die Rezensenten haben darauf hingewile-
SCI1, da{fß ‚WarTr einerseılts dıe VO Schiel gewählte „reiın dokumentarısche Darstellung
gerade iın unNnserer raschlebigen, VO testen Ma{fsstäben losgelösten eıt iıne Bıo-
graphie nıcht ersetzen“ könne, dafß aber andererseıts die Sajlerfreunde und Hısto-
riker gerade durch ıne solche Darstellung bekommen hätten, „Was weıter tühren
wırd als ırgend ıne Biographie: die objektive Quellenlage, nıcht ın Stotft-

c /8häufung, sondern iın der lebendigen Gliederung einer iınneren Entwicklung

Hubert Schiel, Biıschof Sajler und Ludwig VO Bayern. Mıt ıhrem Brietwechsel, Regens-
bu7r5g 1932

Schiel, Saılerforschung JI
Schiel, Saıiler 1,
Schiel, Saıler 1,

78 Graßl, Sailerbild 41
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Dem bleibt 11UT noch hinzuzufügen, dafß jeder, der sıch seıither biographi-
scher Rücksicht mıiıt Sailer beschäftigte, dankbar auf die „objektive Quellenlage“,
w1ıe s1e uns Schiels iımmenser Forschertleifß geschenkt hat, zurückgriff. uch dıe e1Nn-

Biographie VO  — eorg Schwaiger, die 4US jahrzehntelanger Beschäfti-
gung mıiıt Sailer erwuchs und sıch auf ıne stattlıche Anzahl Jüngerer Studien über
die „Zeiıtenwende“, iın die Sailer hineingestellt WAäl, beziehen konnte, legt hıervon
schier auf jeder Seıite Zeugnıis ab Von daher erscheint bedauerlich, dafß bei
den Vorbereitungen auf das Jubiläumsjahr 1982 weder die Münchener noch die
Regensburger Theologische Fakultät auf den Gedanken kam, Hubert Schiel die
Ehrendoktorwürde verleihen. Der 1mM Jahr darauf Verstorbene hätte ıne solche
Auszeichnung ohne Einschränkung verdient.
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Fremdsprachige Laıteratur VO un über Sailer
VO  -

Peter Scheuchenpflug
Angesichts des umfangreichen Schritttums und der zahlreichen Neubearbeıtungen

VO Publikationen Saılers stellt sıch die rage Wurden diese auch und wenn Ja,
welche und W alr Uul 1ın der nıchtdeutschsprachigen Lıteratur rezıplert? Die tol-
gende Literaturumschau möchte 1ın Beantwortung dieser rage einıge länderspezifi-
sche Akzente in der Wahrnehmung VO  - Saıilers Leben und Werk aufzeigen.

In eiınem ersten Teıl sollen die recht erstaunlichen Ergebnisse eiıner Literatursuche
ach Übersetzungen VO Sailers Publikationen ın andere Sprachen präsentiert Wel-
den. Als Grundlage hierfür dienten zunächst die entsprechenden Nachweise zeıtge-
nössıscher Editionen be1 Hubert Schiel [a heute aber vıa Internet möglıch 1St,
die Buchbestände 1n einem Grofßteil der Bibliotheken iın Europa und darüber hinaus
onlıne einzusehen,‘ konnten die Recherchen VO Schiel erganzt werden. Zudem
erlaubt dieses Vorgehen, sıch eınen FEindruck darüber verschaffen, ob zumındest
dıe ın deutscher Sprache erschiıenenen Werke Saıilers 1mM 19. Jahrhundert VO:  - einzel-
nen Bıbliotheken angeschafft worden «M Dıes trıtft ın großem Umfang für die
Sammlungen des nıederländischen Sprachraums A auch dıe wissenschaftlich
orlıentierten Publikationen Saıilers vorhanden sınd un: nıcht 11U!T die tür dıe Praxıs
des christlichen Lebens estimmten Bücher. Letztgenannte konnten 1n Bibliotheken
der frankophonen Länder, terner ın Italien, Spanıen und auch Schweden aufgespürt
werden, wohingegen sıch 1m anglo-amerikaniıschen Sprachgebiet mıiıt seınen
fangreichen Liıteraturbeständen verhältnismäßig wenıge Schritten VO:  — Saıler auffin-
den lassen.

Übersetzungen “on Werken Saıers:
Zu Begınn soll eın kurzer statistischer Überblick einen FEindruck VO der Ver-

breitung ın unterschiedliche Sprachen vermuitteln:
Sprache Anzahl verschiedener Ausgaben Anzahl der Exemplare MIt Neuauflagen
Nıederländisch
Französısch:

davon mıiıt Neuauflagen: 11
davon mıiıt Neuauflagen:

Italıenısch:
Polnisch:
Englısch:
Schwedisch:
Serbo-kroatisch:
TIschechisch:
Ungarisch: -n ON ENEN AAA O —

Vgl Schiel, Sailer Das Schritttum VO  - Saıler, 641—665; Das Schritttum ber Saıler, 666 —
680

Dagegen befinden sıch Datenbanken mıit bıblıographischen Angaben Periodica oft TSLT
och 1m Autbau
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Innerhalb Deutschlands wurde Sailer zunächst als Verftasser VO geistlichen Schrit-
ten ekannt [)Das 1783 erstmals erschıenene „ Vollständige ese- un Betbuch“®
tührte Sailer ungezählte Freunde und Verehrer Z auch A4US der evangelıschen

Welt“* und machte ıhn mıiıt SC1NCHN CISCHNCH Worten sprechen Zzu Schau-
spiel der lesenden Welt Von daher 1ST verständlich da{fß diese Publika-
t1ONenN, die der Erbauungslıteratur weıtesten Sınne zuzuordnen sınd auch über
das deutsche Sprachgebiet hinaus Verbreitung ertuhren

Bereıts das tfrüh erschienene schmale Bändchen Kern aller Gebete wurde die
nıederländische VO  - Joseph ımmermann die tschechische Sprache über-

° Das „Vollständige ese- un Betbuch“? 1NeC gekürzte Ausgabe dessel-
ben  10 fand rasch auch außerhalb des deutschen Sprachgebietes Beachtung. Als
Übersetzer ı1115 Nıederländische Michael Antonıuus Va  - Steenwiıjk (1784—-1853)

Johannes Matthias ıne erneute Bearbeitung der bereits
erwähnten gekürzten Fassung des „Vollständigen Gebetbuches wurde nach des-

« 11 erstellt und bıs dieSCI1 elfter MA1LL besonderem Fleiße durchgesehener Auflage
Z w e1ıte Hältte des Jahrhunderts hinein wıeder NECUu aufgelegt

>  Johann Michael Saıler, Vollständiges Lese und Betbuch Zzu Gebrauche der Katholiken,
München und Ingolstadt 1783

* Schwaiger, Kırchenvater 31
5  5Vgl Schiel, Saıler 1,
° Johann  y SEAn Miıchael Saıler, Kern aller Gebete; samı«t Zugabe, München und Eichstätt 1782
F  Johann Mıchael Saıler’ Kern aller gebeden met bijvoeging Van misbiecht e —

andere gebeden, uU1tL het hoogduitsch, Rotterdam 1836
” Auplna modelıtebnı knıha PTo kat Krestany od Jana Miıch. Saılera, bısk. Rezenskeho, prel.

Jos. Ziımmermann, Kaplana. PTIDOJENLM starobylyc. Pısnı eskych Kancıonal wybranych.
Praze 1838 (Schiel, Saıler 2, 643)

? Die Übersetzung der 1783 erstmalıg erschıenen vollständigen Ausgabe ırug den Tıtel
VO Sailers Volledig Lees- Gebedenboek OOÖOT Catholiyken. Naar de vierde verbeterde U1L-

BAaVC, u1lt hed Hoogduitsch door Van Steenwiıjk s’Hertogensbosch (Schiel Saıler
643); 1eselbe Ausgabe WAaltr 1829 1830 Rotterdam erschienen Dıie letztgenannte

Eıne eitere Edition erschıen dem TiıtelEdıtion ertuhr 18372 bereıts die vierte Auflage! —
Cl'}gifitfilijlfe gebeden overdenkıngen, Bde. Amsterdam 1808, 1810

9 Schiel erwähnt tfolgende Bearbeitungen der gekürzten Ausgabe eutsc. Vollständiges
Gebetbuch für katholische Christen. Von ] Saıler, aus seCINEM größern Werke VO ıhm selbst
herausgezogen, München Gebedenboek OOr katholijke christenen Naar het hoog-
uıtsch van Saıler door Schrant, Zaltbommel Rotterdam 1825 Iweede
Verbeterde Druck ebd (um (Schiel Saıler 644) Schrant hatte ber bereıts 1811 C111C

UÜbersetzung angefertigt Verkort lees gebedenboek OOI katholijke christenen, oor
Saıler; uU1LLt het Hoogduitsch erı door ] Schrant Amsterdam 1811 C1NC ZWEITE, verbesser-

11 alr  Auflage erschiıen 1825 ı Zaltbommel.
' München 1818 Vgl Schiel, Saıiler 2! 643

Bekannt sınd tolgende Ausgaben: Volstandıig gebedenboek OT Catholijke christenen;:
door J] Sailer zelven U1 Z1U]1 grooten werk getrokken; aar de elfde Hoogduitsche Uu1Lg.
Venlo 1851; dort IICUu aufgelegt 1841; Volledig gebedenboek OOr Catholijke christenen; [o70)4

Sailer zelven uUlt Z1]1 grooten werk getrokken; Aar de eltde Hoogduitsche u1LS.,Hertogensbosch ®1832; ekannt sınd terner C111C Auflage: Venlo 1860, eiNe Auft-
lage, Venlo 1875 Eıne gekürzte Ausgabe erschien dem Tıtel Beknopt gebedenboekje OOÖOT
roomsch catholijken, behelzende CCC kleine verzamelıng Van korte doch tevens krachtvolle
gebeden, AaAl het hoogduitsch van J. Saıler, Amsterdam 1858 Schliefßlich wırd INa auch
tolgende Anthologıe hıer anfügen INUSSCI]: Gebeden OT de hohoetten dagen, u1t Saıiler

anderen WT Z door. Vanll Steenwyk, Rotterdam 1831
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Saılers Andachtsbuch „Betrachtungen über das Leiden UuN Sterben NISCYS Herrn
Jesu Christi, ZU  - Erbauung für nachdenkende Christen“ ” tand ebenfalls Nieder-
ländischen verschiedenen Ausgaben grofße Verbreitung

In verschiedene andere Sprachen wurde übrıgens die 1787 erstmals Dillingen
erschienene und für die and der Seelsorger gedachte Schrift „Das Gebet NSEers
Herrn für Kinder ıhrer Sprache und aAMl ıhren Begriffen übersetzt neben
niederländischen ‘” siınd 1Ne französische” 1iNe ungarische Ausgabe bekannt.“
Die Rezeption Sailers ı nıederländischen Sprachraum erfolgte zudem tür
Übertragung der Imıiıtatıo Christi aus dem Lateinischen.'® Denn erst durch Saıiler

e& 195 *avancıerte , Das Buch “von der Nachfolgung Christ: deutschen Sprachraum
„Volksbuch“.20 Johannes Matthias Schrant, C1MN „leidenschaftlicher Verehrer

Saıilers « 21 gab eshalb 1811 die Imıitatıo ı nıederländischer Sprache heraus, wobe!ı
sıch nıcht 11UT beı der Übersetzung Saılers Vorlage orıecntierte, sondern auch
Vorrede und Kkommentar weıtgehend VO:  - Sailer übernahm.“

1796 erschıen München 11NlCc Publikation VO Saıler, die ebentalls der katecheti-
schen Unterweıisung dıenen sollte s Vorber_eiturgg des christlichen Volkes ZUY eyer
der Geburt NIECTS Herrn Jesu Christz oder Übungen des Geistes, zunächst

‘” (Sammt Zugabe kurzer Gebete, Qettingen
Im Eınzelnen handelt sıch tolgende Editionen: Overdenkingen VeCr het lıjden Vall

Heer Jezus Christus, CC verkort uıttreksel u1t het lees- gebedenboek van J. Saıler,
Amsterdam 1811 Overdenkingen ver het Iyden Sterven Vanll Jezus Christus OOr Joh
Saıler Naar het hoogduitsch oor Schrant TIweeden Druk alt Bommel 1827 Schiel
Saıler 645) Eıne Ausgabe Walr bereits 1820 Amsterdam erschienen Over-
denkıngen ver het Iyden sterven Vall Jezus Christus OOr Joh Saıler, Aartsbischop VQa  —

Regensburg, UL het hoogduitsch vertaalt (e70)4 Va  - Steenwyck Pastor Vall Zoeter-
InNeerTr Zegwaart, ten gebruik den Iyd Der Vasten. Rotterdam, 1830 (Schiel, Sailer 2‚
645) Overdenkingen VT het Iyden Va  j Jezus Christus, u1t het Hoogdu1tsch  . PE  vn vertaald [e78)4

V  - Steenwyk, Kerkelijd goedgekeurd. 'Te’s Bosch 1837; ebda >1843. (Schiel, Saıler 2)
6452Johann Miıchael Saıler, hed des Heeren, OOr kınderen, ı hunne taal AAalr hunne
bevatting, u11 het Hoogduitsch vertaald, door J.  B a Schrant, Priester Hoogleeraar
Aall de Hoogeschool Gent, Zalt-Bommel “1827 (Schıiel, Saıler 2, 645) Folgende Ausgaben

Schiel nıcht ekannt: 1839 erschien VO ben _genannten Werk ı Zalt-Bommel inNne
drıtte verbesserte Auflage un! bereıts 1809 WAar die Übersetzung VO Schrant erstmals bei
Crajenschrot und Noman ı Amsterdam ediert worden, C1iNeE verbesserte Neuauflage erfolgte
1er 1817

16 Priere de Notre Seigneur POUTF les enfants, Munster 1796 (Schiel Saıler 645) Priere
de Notre Seigneur POUTFr les entants dans leur langage eit leur Ortee, Munich 1797 Schiel
Saıler g 645)17 Az ımädsäga, melly Sailer Janos Mıhäly nak. Arz angyalı idveziet, melly Sebestyennek
nemet nyelven kı adott munkäjaäbol INagyarra tordittatott, MC bövıttetett € gyermekek SZa-

INara, azoknak nyelvek, erzesek, ertelmekhe7z alkalmaztatott, ı rezbe kepzetekkel
Sogronban 1819 Schiel, Saıler 2, 645)

Vgl ZuUur Wırkungsgeschichte der Übersetzung VO Sailer den Beıtrag VO Peter
Va  - Ool, Die Imıitatıo Christi ı der Ausgabe VO: Johann Michael Saıler, ı dieser Festschrift.

? Eine Ausgabe erschıen 1794 ı München.
“° Schwaiger, Kırchenvater

Vgl Ool,; Imıitatıo dieser Festschrift.
22 Vgl Ool, Imıitatıo dieser Festschriftft. De Navolging V}  3 Jesus Christus ı 1C1 boeken,

u1ıt het latıjn vertaald, ultlgegeven door Johannes Matthias Schrant, Amsterdam 1811
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Advente, und dann auch ın jeder Andachtsstunde“ Hertel, Priester der Diözese
Rouen, übertrug diese Schriftt ın dıe französische Sprache.“

Darüber hınaus wurden aAaus dem Bereich der Erbauungs- bzw. katechetischen
Literatur“* verschiedene andere Werke übersetzt: „ Ecclesiae catholicae de cultu S$4NLC-
Oorum doctrina. Auctore Joanne Saıler, Ser. Elect. Bavarop Consıl. Eccles.
179/, Monachı (in die nıederländische Sprache)“; „Briefe aAM allen
Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung. Gewählt, übersezt, un ZUY Belehrung
un Erbauung seiner Mitchristen herausgegeben “OoN Saıler, Erste (bis sechste)
Sammlung, München 1804° (ebenfalls 1ın Niıederländisch2 dort auch ıne SC-
kürzte Ausgabe“”); „An Heggelins Freunde. Eın Denkmal des Verblichenen. Herayus-
gegeben “O  - Saıler. Mıt Heggelins Bildniß, München (ın die polnische
Sprache) „Der christliche Monat Betrachtungen un Gebete auf jeden Tag des
Monats von J. Saıler, Bischof von Germanikopolis, Domprobst und Coadjutor des
Bısthums Regensburg, Landshut 1826“ (ın dıe nıederländische“ SOWIle ın dıe franzö-siısche” Sprache); „Die szeben heiligen Sakramente bildlich dargestelltAdvente, und dann auch in jeder Andachtsstunde“ - H. Hertel, Priester der Diözese  Rouen, übertrug diese Schrift in die französische Sprache.”  Darüber hinaus wurden aus dem Bereich der Erbauungs- bzw. katechetischen  Literatur** verschiedene andere Werke übersetzt: „ Ecclesiae catholicae de cultu sanc-  torum doctrina. Auctore Joanne M. Sailer, Ser. Elect. Bavarop Consil. Eccles. Act.  1797, Monachii 1797“ (in die niederländische Sprache)”; „Briefe aus allen  Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung. Gewählt, übersezt, und zur Belehrung  und Erbauung seiner Mitchristen herausgegeben von J. M. Sailer, Erste (bis sechste)  Sammlung, München 1800-1804“ (ebenfalls in Niederländisch*®, dort auch eine ge-  kürzte Ausgabe”); „An Heggelins Freunde. Ein Denkmal des Verblichenen. Heraus-  gegeben von J. M. Sailer. Mit Heggelins Bildniß, München 1803“ (in die polnische  Sprache)  ’2  ® „Der christliche Monat d. i. Betrachtungen und Gebete auf jeden Tag des  Monats von J. M. Sailer, Bischof von Germanikopolis, Domprobst und Coadjutor des  Bisthums Regensburg, Landshut 1826“ (in die niederländische” sowie in die franzö-  sische” Sprache); „Die sieben heiligen Sakramente bildlich dargestellt ... Grätz  1820“ (ins Niederländische übersetzt von Petrus Kroes, ca. 1792-1839). Die 1814 in  7 Exercises spirituels pour le temps de l’Avent et du Car&me, ou m@&ditations pour chacun  des jours de ce saint temps; par J].M. Sailer, Eveque de Ratisbonne. Traduction de l’abbe  H. Hertel, pretre du diocese de Rouen, Paris 1868. (Schiel, Sailer 2, 650).  ** Nicht eindeutig zugeordnet werden können folgende beiden Anthologien: Giovanni  Michele Sailer, Sacerdoti del Signore, Milano 1944 (introduzione di don Giovanni Colombo;  versione e note di B. Tibiletti); Counsels to nurses, by Edward, Lord Bishop of Lincoln; being  his addresses and letters to the Guild of St. Barnabas for nurses; edited, with preface and bio-  graphical note on Bishop Sailer, by E.F. Russell, London 1911. Dabei handelt es sich vermut-  lich um eine Auswahl aus dem Werk: Über Erziehung für Erzieher.  2 J.M. Sailer, leer der K. kerk over de vereering der Heiligen, overblijfsels en beelden, 0.O.  1837. (Schiel, Sailer 2, 650). — De leer der Roomsch-Katholijke Kerk over de vereering der hei-  ligen, der overblijfsels en beelden, Leyden 1827 (übersetzt von M.A: van Steenwyk).  * Brieven uit alle eeuwen der christelyke tydrekening, door J.M. Sailer, uit het Hoogduitsch  651).  door M.A. Van Steenwyk, Bd. 1, Leyden 1828; Bd.1.2., Rotterdam 1830-1832. (Schiel, Sailer 2,  ” Reliquien of uitgelezene plaatsen uit de schriften der vaders en leeraars der kerk. Eene  nalezing op de brieven uit alle eeuwen der christelijke tijdrekening, ’s Gravenhage 1835.  ’ Michel Sailer, Pleban, czyli Wizerunek dobrego dusz Pastera, Ignacego, Heggelino. Rzecz  niemieckiego na polskie przelozöna prez. X. Korczynskiego, Lwow 1821.  ?? De Christelyke maand of overdenkingen en Gebeden op elken dag der maand, door J.M.  Sailer, Bischop von Germanicopolis, Domproost en Coadjutor van het Bisdom Regenspurg, ’s  Hertogensbosch 1830. (Schiel, Sailer 2, 659). Dieselbe Ausgabe erschien 1830 in Deventer.  } Le mois chretien, ou Meditations et Prieres pour tous les jours du mois. Traduction libre  d’Allemand de J.M. Sailer, &v&que de Ratisbonne. Precedee d’hymnes formant la Semaine et  l’Annee chretienne, par J.B. Robert, Ancien chanoine de Nevers, docteur-82s lettres et bachalier  en Theologie. Avec Figure, Frankfort s. M. 1832. (Schiel, Sailer 2, 659).  } Der vollständige Titel lautet: „Die sieben heiligen Sakramente bildlich dargestellt, nebst  erklärendem Texte. Ein Prüfungsgeschenk für die Jugend, das auch Erwachsene mit Nutzen  lesen können. Von Johann Michael Sailer, Vierte wohlfeilste Auflage, mit 7 in Kupfer gesto-  chenen Vorstellungen.“ Petrus Kroes verwendete diese Ausgabe als Grundlage für seine Über-  setzung (nicht bei Schiel erwähnt): „Verklaring der zeven heilige Sacramenten: een geschenk  tot onderzoek vor de jeugd, hetwelk ook volwassenen met vrucht kunnen lezen, door J.M.  Sailer; naar den vierden dr. uit het Hoogduitsch vert. door P. Kroes, Rotterdam 1823. — Eine  zweite Auflage erschien in 1829 in Rotterdam.  397(r rätz

(ins Niederländi:sche übersetzt VO Petrus Kroes, 839).” Die 1814 1ın

23 Exercıises spırıtuels POUr le P de l’Avent et du Careme, meditations POUI chacun
des Jours de saınt 9 Par Sailer, Eveque de Ratısbonne. Traduction de V’abbe

Hertel, pretre du diocese de Rouen, Parıs 1868 Schiel, Sailer S 650).
Nıcht eindeutig zugeordnet werden können folgende beiden Anthologien: (G10vannı

Michele Saıler, Sacerdoti del S1gnore, Mılano 1944 (introduzione dı don Gıilovannı Colombo:;
versione OTte dı B. Tiıbiletti); Counsels ‚UrSCS, by Edward, Lord Bishop of Lincoln; beinghıs addresses and etters the Guild of St. Barnabas tor NUTSCS, edıted, wıth preface and bıo-
graphical OTte Biıshop Saıler, by Russell, London 1911 Dabe:i andelt N sıch VermutL-
ıch eıne Auswahl aAaus dem Werk: Über Erziehung für Erzieher.

25 Saıler, leer der kerk ver de vereering der Heıiligen, overblijfsels eelden,
1837 (Schiel, Saıiler 2’ 650) De leer der Roomsch-Katholijke erk ver de vereering der hei-
lıgen, der overblijfsels eelden, Leyden 1827 (übersetzt VO Vall Steenwyk).

Briıeven uıt alle CCUWECCII der christelyke tydrekening, OOr Saıler, ulıt het Hoogduitsch
651
door Van Steenwyk, Bd 1‚ Leyden 1828; 1 Rotterdam 0—-18 Schiel, Saıler 2,

Reliquien of uıtgelezene plaatsen uıt de schritten der vaders leeraars der kerk Eene
nalezıng de brieven uıt alle CCUWCI der christelijke tı)drekening, Gravenhage 1835

28 Miıchel Saıler, Pleban, czylı Wızerunek dobrego usz Pastera, Ignacego, Heggelino. Rzecz
nıemieckiıego polskie przelozöna PICZ Korczynskiego, Lwow 1821

De Christelyke maand of overdenkıngen Gebeden elken dag der maand, OOr
Saıller, Bıschop VO:  3 Germanıcopolıs, Domproost Coadjutor Va  3 het Bısdom Regenspurg,Hertogensbosch 830 Schiel, Saıler 2’ 659) Dieselbe Ausgabe erschien 1830 ın Deventer.

Le MO1S chretien, Meäöeditations et Prieres POUFr LOUS les Jours du MOoO1S. Traduction lıbre
d’Allemand de Saıler, eveque de Ratisbonne. Precedee d’hymnes formant la Semaıune
|l’Annee chretienne, Par Robert, Ancıen chanoıne de Nevers, docteur-es ettres et bachalier

Theologie. Avec Fıgure, Franktort 1832 (Schiel, Saıiler 2‚ 659)31 Der vollständige Tıtel lautet: „Die sıeben heıligen Sakramente bildlich dargestellt, nebst
erklärendem Texte. Eın Prüfungsgeschenk für die Jugend, das uch Erwachsene Miıt Nutzen
lesen können. Von Johann Miıchael Saıler, Viıerte wohlteilste Auflage, mıiıt ın Kupfer O-chenen Vorstellungen.“ Petrus Kroes verwendete diese Ausgabe als Grundlage tür seiıne Über-
SEIZUNG (nıcht bei Schie] erwähnt): „Verklarıng der heilige Sacramenten: 6CI geschenk
LOL onderzoek VOT de jeugd, hetwelk ook volwassenen met vrucht kunnen lezen, OOr
Sailer; 1aar den vierden dr. uıt het Hoogduıitsch ert. OOr Kroes, Rotterdam 18574 Eıne
Zzweıte Auflage erschien 1n 1829 1n Rotterdam.
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Grrätz edierte Ausgabe VO Sailers Werk , Das Heiligtum der Menschheit, für gCc-
hbildete und ıINENMISE Verehrer desselben ı kurzen, zusammenhängenden Reden dar-
gestellt Dn Saıler, München enthielt 1116 „Zugabe“ mM1 dem Tıtel
A Saılers christliche Reden Von der Vereinigung  K e  4A  _ des Menschen mMiıt Gott“;beide
Schriften wurden Niederländisch publiziert.” Dıie ebhafte Verbreitung dieser
Schritten Z  1:  9 da{fß Saıiler offensichtlich be1 den Lesern des erwähnten Sprachraums
als geistliıcher Schriftftsteller sehr eliebt war.

esondere Erwähnung verdient schließlich 1NeC Übersetzung der „Kleinen Kran-
henbibel“ für den serbo-broatıschen Sprachraum, die 1992 erschienen ı1St.

Aus dem Bereich der Predigtliteratur ertuhren folgende Publikationen Saıilers 111C

tremdsprachliche Bearbeıitung: Dıiıe 1819 herausgegebenen ,, Homiuli:en auf alle Sonn-
c 3lUunN Festtage des Kirchenjahres erschienen 8725 ıtalienıscher Sprache; ” die

bereıts 1791 publizıerten Kurzgefa/sten  6r Erinnerungen Prediger“ wurden
OS 1115 Schwedische übersetzt.”® Darüber hinaus exX1istLieren ‚W verschiedene
Ausgaben ı nıederländischer Sprache.”

Der Bearbeıiıter dieser letztgenannten Übersetzungen, Frederic Christian de
Greuve —18 lehrte Collegıum Philosophicum ı Löwen spater

Groningen, C1M Hınweils darauf da{fß die Werke Saılers nıcht 1Ur VO denjenigen
rezıplert wurden, die der Praxıs der Seelsorge standen, sondern ebenso VO den
Lehrern der Theologie Deshalb verwundert auch nıcht da{fß für den nıederländ:-

Vgl Schiel, Saıler 2, 653
33 Het heiligdom der menschheid OOÖOT geoefende hartelijke vereerders Va  — den gods-

dienst, door J Sailer (ut het. Duits ert.X Groningen 1811 Christelijke voorstellen VCI

de VEILCENISUIUNG  Bn  £ Vall den mensch mMet God, Groningen 1816
* Ein 1nweIls für diese Feststellung ıIST, dafß Saıler Eıngang auch ı Sammlungen

VO geistlichen und pädagogischen Texten verschiedener Schriftsteller fand, WIC Onder-
rıgt raad rıe brieven, Va  - vader AdAIl ZU NCN ZOOIN, onlangs krijgsdienst getreden,
Utrecht 1833

Dıie Kleıine Krankenbibel“ erschien 1791 das erstemal München dem Tiıtel Für
Kranke und ıhre Freunde > S1C ertuhr deutschen Sprachgebiet zahlreiche Neuauflagen,
zuletzt: „Johann Michael Saıler, Heilendes Wort. Kleıine Krankenbibel, bearbeıtet und IICUu her-
ausgegeben VO Altons Benning, Kevelaer 1983 Möglıcherweıise bezieht sıch die sloweniısche
Übersetzung aut diese Ausgabe: Mala Bıblıja bolesnike: koJa krıyepi ı ozdravl)a, Johann
Michael Saıler. Prevele Dragıca Turkalij--Loncar, Anna-Marıa Kurtoviıc-Raffai, Dakovo 1992

(Knyıznica  36 <r  x trenutak 156)
° Von J Sailer, Königl. Geıstl/. Rathe und Protessor der Moral- uUun! Pastoral-Theologie
der Ludwig--Maxımıilians-Universıität ı Landshut. Bde., Landshut 1819

5/ Omelie dı MONSIENOTC G10 Michele Saıler VESCOVO coadiutore dı Ratisbona scelte, Lra-
dotte dal marchese Carlo Antıcı. Lodovico Princıpe eredıtarıo di Bavıera, Koma 1825

38 Päiäminelser tör unga praster, utgifnge af J Saıler. Öfwersättning frän tyskan. Götheborg
1800

Johann Michael Saıler, Kurzgefafßte Erinnerungen Prediger Mıt CIMISCH Er-
läuterungen, bey Anlaf® öffentlıchen Prüfung herausgegeben von ] Saıler, München
1791 Beknopte Herinneringen 4an Predıikers; uU1L het hoogduitsch van ] VO Saıler
vertaald OOr Van Steenwiıjk Hertogensbosch Saıler beknopte herinnerin-
CIl 4an predikers, VI1) vertaal: OOr de Greuve, Priester Pastoor
Nieuwendam, thans enoemd Hoogleeraar den Algemeene Geschiedenis Geschiedenis
der Wıjsbegeerte het Collegıum Phılosophıcum Leuven, Te’s Hertogensbosch 1825
(Schiel Saıler 2 648)
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schen Sprachraum Schritften Saılers, die das theologische Studium betrafen, earbei-
tet wurden. Zu diesen Werken gehört der 1806 1ın deutscher, 1816 dann 1ın nıeder-
ländiıscher Ausgabe erschienene Leitfaden „Wıe Ankömmlinge auf Unweersıtäten ıhr
Studium einrichten sollen. c 4!  S Als Übersetzer WAar dabej der Rektor der Uniuversıität
Groningen, Herman Muntinghe (1751-1 824), tätıg.

Außerdem wurden 1Ns Nıederländische folgende Werke übersetzt: „JohannMichael Saıler, Vernunftlehre für Menschen, WE sSze sınd. 'ach den Bedürfnissen
LALNLSECTET eıt. Bde., München 1785 bearbeitet VO Wıllem Va  - Volkom (ca 1783
833); * „Johann Michael Saıler, Glückseligkeitslehre aAM Vernunftgründen, mut
Rücksicht auf das Christenthum. Zunächst für seine Schüler und ANN auch für ‚—
ere denkende Iungendfreunde. Tle., München 1787/1791 1mM Niıederländi:schen
herausgegeben VO:  ; Eelco Tinga (1762-1 828); *“ SOWIe T Saılers Grundlehren der
Religion. Eın Leitfaden seinen Religionsvorlesungen die akademischen Jüng-linge AUS allen Facultäten, München (ebenfalls VO  —; Herman Muntinghe be-
arbeitet).”” Warum nıcht auch die Vorlesungen A4US der Pastoraltheologie ın dıe
nıederländische Sprache übersetzt worden sınd, geht aAaus den aufgefundenden biblio-
graphischen otızen nıcht hervor. Immerhin wurde Saılers bıbelorientierte und
christozentrische Konzeption der Pastoraltheologie den Lesern 1mM französischen,ıtalienıschen und polnischen Sprachraum erschlossen,” wobeı wahrscheinlich die
französische Ausgabe als Vorlage für die Übersetzung in die polnische Sprachediente.” Autschlußreich hıerbei 1st die Bemerkung des Zensors Anton Dıietrich,
aılers Werk se1 tür die praktische Seelsorge VO Nutzen, da der Autor aus „red-

40 Untertitel: Zwey Vorlesungen für angehende Akademiker un! für Veteranen, München
1806 Die nıederländische Ausgabe wurde mıiıt folgendem Tıtel versehen: UOp welk CCI1lC WI1jzebehooren aankomelingen de hoogeschool hunne akademische studie ınterigten? TIwee VOO-

lezingen OT ude Jonge studenten, Groningen 1816
Johann Michael Saıler, Redekunde OT Menschen, gelıjk Z1] Zın ot Handleiding de

waarheıd vinden beminnen, Bde., OOr Vanl Volkom, Breda 1815 1816?). (Schiel,Saıler 2’ 644) Bibliographischen Angaben AUuS den Beständen der UniLversitätsbibliothek VO

Tilburg 1St entnehmen, da: der Band 1816, der zweıte 1818 erschienen 1St.
472 Johann Michael Saıler, Leer der gelukzahligheid, Met CI1lC vorrede Va den HoogleraarTinga, Groningen 1818 (Schiel, Saıiler 2, 645) In der Universitätsbibliothek Maastrıicht befin-

det sıch ıne ebenfalls ın Groningen erschienene Ausgabe VO:! 1808 (Bd bzw. 1809 (Bd43 Saıler, Grondleer Van den Godsdienst CI}  N Met CCC vorrede Van den HoogleeraarMuntinghe, Groningen 1819 (Schiel, Saıler Z 652) Der zweıte and erschien 1821 — J.Saıler, De Leer der Roomsch-Kahtolijke Kerk, Leyden 1827 Schiel, Saıler B 652) Schiel
erwähnt dort aufßerdem ıne „holländische Übersetzung des protestantıschen TheologenL. Wolterbeek“. Schiel, Saıiler 2’ 652

Johann Miıchael Saıler, Vorlesungen Aus der Pastoraltheologie Bde., München 1/8S—
1789 Theologie pastorale Par Mgr. Jean Michel Saıler, Eveque de Ratısbonne. Ouvrage tra-
duit de ’ Allemand Par l’abbe Belet, Precede une notıce biographique pPar le traducteur,
Parıs 1860 Bde (Schiel, Sailer 2, 647) Teologia pastorale dı Mons. G1ilo0vannı Miıchele Sailer
VESCOVO dı Ratısbona dalla traduzıone francese dell’ ab  d Belet, CO SÜU!‘ recata 1n
Italıano, Parma 21 Bde Schiel, Sailer E 647) Teolog1ja Pasterska, PIICZ Jana
Miıchala Saıler, Bıskupa ratyzbonskiego, nıemieckiego pnelozy]l Leon Rogalski, Warszawa
d Bde (Schiel, Saıler 2! 647) Eıne Neuauflage beider Bände erschiıen ebentfalls 1n
Warschau 1879

45 Iiese Vermutung stutzt sıch auf dıe Tatsache, da{fß auf den Seıiten 14—19 der ersten polnı-
schen Ausgabe das Vorwort des Vertassers der tranzösıschen Übersetzung abgedruckt wurde.
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lıchem Herzen, voller (sottes- und Menschenliebe die geistliche Jugend VO  - dem
akademıiıschen Katheder Aaus lehrte, welche den berühmten Kardıinal und

c 4Breslauer Bischof Diepenbrock zählte
In englischer Sprache wurden allerdings lediglich Auszüge der Pastoraltheologie

veröffentlicht, die Saıilers „Erfordernisse“ für das „praktische Schriftforschen“ kom-
mentierten.” Darüber hinaus wurden Sailers Schritten bıs auf wenıge Ausnahmen 1mM
englıschsprachigen Raum ohl kaum rezipiert.”

Dıie Rezeption Von Saılers Leben un 'erk ın der fremdsprachigen
Forschungslıteratur

Der nachfolgende Überblick über die Iremdsprachige Forschungslıteratur berück-
sichtigt weder die diversen biographischen Beıträge 1in den einschlägıgen Fachlexika
noch Abhandlungen 1ın kirchengeschichtlichen bzw. pastoraltheologischen and-
büchern, sondern versucht eiınen Zugriff auf Aufsätze und Monogr
dezidiert miıt Person oder Werk VO  - Johann Michael Saıiler befassen.1;)hien, dıe sıch

46 Dıie Übersetzung verdanke iıch Eugen Pruszynskı. Bemerkenswert Ist, dafßt diese Auft-
fassung VO Leben und Werk Sailers uch ın der Folgezeıt erhalten bleıbt, reılich mıiıt Zze1it-
bedingten Akzentujerungen: Karol Debinsk:i eLWwa berichtet 1m Zusammenhang mit der Ent-
stehung der Diszıplın Pastoraltheologie, dafß diese 1n „rationalıstisch gepragte Zeıten tiel“
„Obgleıch Sajlerlichem Herzen, voller Gottes- und Menschenliebe die geistliche Jugend von dem  akademischen Katheder aus lehrte, unter welche er den berühmten Kardinal und  « 46  Breslauer Bischof Diepenbrock zählte  In englischer Sprache wurden allerdings lediglich Auszüge der Pastoraltheologie  veröffentlicht, die Sailers „ Erfordernisse“ für das „praktische Schriftforschen“ kom-  mentierten.” Darüber hinaus wurden Sailers Schriften bis auf wenige Ausnahmen im  englischsprachigen Raum wohl kaum rezipiert.“®  2. Die Rezeption von Sailers Leben und Werk in der fremdsprachigen  Forschungsliteratur  Der nachfolgende Überblick über die fremdsprachige Forschungsliteratur berück-  sichtigt weder die diversen biographischen Beiträge in den einschlägigen Fachlexika  noch Abhandlungen in kirchengeschichtlichen bzw. pastoraltheologischen Hand-  büchern, sondern versucht einen Zugriff auf Aufsätze und Monogr  a  dezidiert mit Person oder Werk von Johann Michael Sailer befassen.  a ;)hien, die sich  % Die Übersetzung verdanke ich Eugen Pruszynski. Bemerkenswert ist, daß diese Auf-  fassung von Leben und Werk Sailers auch in der Folgezeit erhalten bleibt, freilich mit zeit-  bedingten Akzentuierungen: Karol Debinski etwa berichtet im Zusammenhang mit der Ent-  stehung der Disziplin Pastoraltheologie, daß diese in „rationalistisch geprägte Zeiten fiel“.  „Obgleich Sailer ... mit allen Kräften gegen den Kirchen- und christentumsfeindlichen Geist  seiner Zeit kämpfte und durch seine Vorlesungen zur Pastoraltheologie im Bereich dieser  Disziplin beträchtlich zur erwünschten Wende beitrug, treibt der rationalistische Geist in ihr  sein Unwesen bis ins 19. Jahrhundert hinein“. Karol Debinski, Podracznik Praktyczny Teo-  logii Pasterskia. 2 Bde., Warszawa-Lublin-Lodz 1914, hier Bd. 2, 8. Zygmunt Pilch greift 1939  diese Beurteilung auf und verstärkt die neuorientierende Wirkung, die von Sailers Pastoral-  theologie ausging: Die ursprünglich von Rautenstrauch eingeführte Pastoraltheologie sei von  Einflüssen des Josephinismus und Rationalismus „vergiftet“ gewesen. Sailer, „eine edle Gestalt,  ein Mann von tiefem Glauben, ein glühender Geist“, habe dagegen durch sein „hervorragen-  des“, „rechtgläubiges“, „fehlerfreies“ Werk der Pastoraltheologie einen heilsamen Einfluß auf  weitere Lehrbücher dieser Disziplin ausgeübt. Er habe damit die „Schule der rechtgläubigen  Pastoraltheologie gegründet.“ Zygmunt Pilch (Hg.), Nanka Pasterzownia. Bd.1, Kielce 1939;  hier 9.  * Sailer’s Biblical Hermeneutics; or the Art of Scripture Interpretation, with Notes from the  Dutrch of Dr. Heringa, translated with Additional Notes by Dr. W. Wrigth, o. O. 1835.  %® In der Cambridge University Library befinden sich zahlreiche (deutschsprachige) Edi-  tionen von Werken Sailers, die der Sammlung von Lord Acton entstammten. Elisabeth Stopp  erwähnt diesen Umstand in ihrem Beitrag: Romantic Affinities of Johann Michael Sailer’s  Cerygmatic Writing“, in: Richard Brinkmann, Romantik in Deutschland. Ein interdisziplinä-  res Symposion, Stuttgart 1978, 463-474. Stopp weist in diesem Aufsatz auch darauf hin, daß  sich zwischen Sailer und John Henry Newman bestechende Punkte von Analogie feststellen  ließen, wobei ihrer Auffassung nach Newman keine näheren Kenntnisse von Sailer und seinen  Schriften hatte. Vgl. Stopp, Affinities 467; Anm. 7, 473.  * Der Verfasser des vorliegenden Literaturberichts griff bei seinen Recherchen zum einen  auf die Bibliograhien bei Hubert Schiel zurück, stützte sich zum anderen aber auch auf on-  line-Nachforschungen in den verschiedenen europäischen und überseeischen Bibliotheken  sowie auf Zeitschriften-Datenbanken und die Internationale Bibliographie der Zeitschriften-  literatur. Lücken können sich von daher vor allem im Hinblick auf die im 19. Jahrhundert  erschienenen Beiträge in Fachzeitschriften ergeben.  400mıiıt en Krätten den Kıirchen- und christentumsteindlichen Geilst
seıner e1ıt kämpfte und durch seıne Vorlesungen Zur Pastoraltheologie 1mM Bereich dieser
Dıiszıplın beträchtlich ZuUur erwünschten Wende beitrug, treıbt der rationalıstische Geist in ıhr
se1ın nwesen bıs 1Ns 19. Jahrhundert hınein“ Karol Debinskı, Podracznık Praktyczny Teo-
logıl Pasterskıa. Bde., Warszawa-Lublin-Lodz 1914, 1er S Zygmunt Pılch greift 1939
diese Beurteilung auf und verstärkt dıe neuorientierende Wiırkung, die VO Saılers Pastoral-
theologıe ausging: Die ursprünglıch VO Rautenstrauch eingeführte Pastoraltheologie se1l VO

Einflüssen des Josephinısmus un! Rationalısmus „vergiftet“ SCWESCH. Saıler, „eıne edle Gestalt,
eın Mann VO tiefem Glauben, eın glühender Geıist“, habe dagegen durch se1iın „hervorragen-
des“, „rechtgläubiges“, „tfehlerfreies“ Werk der Pastoraltheologie eınen heilsamen FEinflufß autf
weıtere Lehrbücher dieser Dıiıszıplın ausgeübt. Er habe damıt die „Schule der rechtgläubigen
Pastoraltheologie gegründet.“ Zygmunt Pilch (Hg.), Nanka Pasterzownuia. Bd.1, Kıelce 199
hier

4/ Saıiler’s Biblical Hermeneutics; the Art of Scripture Interpretation, ath Notes trom the
Dutch otf Dr. Heringa, translated wiıth Addıtional Notes by Dr. Wrigth, 1835

48 In der Cambridge Universıity Library betfinden sıch zahlreiche (deutschsprachige) FEdıi-
tiıonen VO  3 Werken Saılers, diıe der Sammlung VO  — Lord Acton ent:!  te Elisabeth Stopp
erwähnt diesen Umstand 1n ıhrem Beıtrag: Romantıc Affinities ot Johann Michael Sailer’s
Cerygmatıc Writing“, 1: Rıchard Brinkmann, Romantık ın Deutschland. Eın interdiszıplınä-
1CS Symposıon, Stuttgart 1978, 463—474 Stopp welst ın diesem Aufsatz uch daraut hın, dafß
sıch zwıschen Sailer und John Henry Newman bestechende Punkte VO Analogıe teststellen
1eßen, wobeı iıhrer Auffassung nach Newman keıine näheren Kenntnisse VO Saıler un! seınen
Schritten hatte. Vgl StopPp; Attıinıtıies 46/; Anm. f 4/3

49 Der Vertasser des vorliegenden Literaturberichts griff beı seınen Recherchen ZU einen
autf die Bibliograhien bei Hubert Schiel zurück, stutzte sıch ZU anderen ber uch auf
liıne-Nachforschungen 1n den verschiedenen europäıischen und überseeischen Bibliotheken
SOWIl1e auf Zeitschritten-Datenbanken un:! die Internationale Bibliographie der Zeitschriftten-
literatur. Lücken können sıch VO daher VOT allem 1M Hınblick autf die 1mM 19. Jahrhundert
erschienenen Beiträge in Fachzeitschritten ergeben.
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R7 Texte ın nıederländischer Sprache
Vor dem Hıntergrund der intensıven Übersetzungstätigkeit der Werke VO Johann

Michael Saıler Mag verwundern, da{fß lediglich ıne Publikation ın Niederländisch
sich mıt ıhm selbst betafßt: „Jules Sterckx, Historisch-genetische studıe 'Vd:  S de SC-
wetensleer bij Johann Michael Saıler, Rom 1967“ ”

Pn Texte ın englischer Sprache
Fur den englischsprachigen Raum War eruleren, da{fß Saıler VOT allem 1ın der

ıteraturwissenschaftlichen Forschung Beachtung gefunden hat:>
Elisabeth topp untersucht 1ın ıhrem Aufsatz „Romantıc Affinities of JohannMichael Saıer’s Kerygmatıc Writing ““ das Verhältnis VO Religion und Kunst 1M

Kontext der romantıschen Kunstauffassung. topp geht VO  3 der dort allgemein-gültıgen Feststellung aus, da{fß der Künstler ıne priesterliche Gestalt 1St, dessen
Hauptfunktion ın der Vermittlung zwiıischen Gott und den Menschen durch seıne
Kunst besteht.” Für S$1e stellt sıch die Frage, Was gyeschähe, talls eın „echter“ (katho-
lıscher) Priester MmMiıt Nn  n Verbindungen Zur Romantik seıne lıterarıschen
Fähigkeiten als Teıl seınes priesterlichen Wıiırkens ausüben würde.  >4 ıne gearteteschrittstellerische Tätigkeit ware kerygmatisch: Sıe würde die christliche Offten-
barung nıcht NUur verkünden, sondern S1e zugleıich „schöpferisch“, eiınem „Organı-schen Prozefß“, durch lebendiges Beispiel und künstlerische Techniken „einpflan-zen .  < 55 Elisabeth Stopp 1st (1978) der Auffassung, dıe vielfältigen Zugänge der For-
schung Saıler, dem anerkannten geistlichen Führer der bayerischen Romantık,
hätten bislang nıcht die künstlerische Natur und Qualität seınes Wırkens VOTLT dem
Hıntergrund der romantıschen Bewegung untersucht.” Aus diesem rund versucht
Stopp ın ihrem Autsatz ın Umrıissen diese Zusammenhänge skizziıeren. Dabei
ezieht S1e sıch zunächst auf dıe 1808 ın Landshut erschienene Schrift „ Von dem
Bunde der Religion miıt der Kunst“, ın der Saıler aut den „Offenbarungstrieb“ VCI-
welıst, der wahrer Kunst iınnewohne. Zugrunde lıegt 1er die Unterscheidung VO
„unsıchtbarer“ und „sıchtbarer“ Religion. Letztere werde ausgedrückt in Worten,
Musık, Bıldern oder Architektur.” In einer weıteren Schrift Sailers („Das Heıilig-thum der Menschheit München entdeckt topp gedankliıche Parallelen
Friedrich Schleiermacher.” ach einem Überblick über Saılers Bıographie und einer

Dabei handelt sıch eıne Dıssertation, die Sterckx der Lateran-Uniıiversıiutät e1in-
gereicht hatte.

Nıcht berücksichtigt wırd 1er die bei Schiel erwähnte Miszelle: P! What oes Christ
CXPECLT of people today? Saıler), 1N: Exposıtory tiımes, Edınburgh, 37 (1925/26) 356
Schiel, Saıler 2, 663)

Vgl die vorıge Anmerkung. Vgl dazu uch den Beıtrag VO  - Bernhard Gajek in dieser
Festschritt.

5 3 Stopp, Affinities 463
Stopp, Affinities 464

55 Stopp, Affinities 464
Es 1St nıcht zuletzt dem 1er besprochenen Autsatz VO Elisabeth Stopp verdanken,

dafß dem erwähnten Umstand mıittlerweile abgeholfen wurde. Vgl hıerzu die Beıträge VO
Bernhard Gajek und Miıchael Kohlhäuf! 1n dieser Festschrift.

Stopp, Affinities 465
58 Stopp;, Affinities 466
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Skızze weıterer Schritften zıeht S1e tolgendes esumee: Von eınem liıterarıschen
Standpunkt AUS betrachtet beeindrucken meılsten Sailers Anstrengungen, seınen
Stoffen eın harmonisches Aussehen geben und AaUusS komplexen Sachverhalten
klare Schlufßfolgerungen zıiehen. Dabei zeıgen nach Ansıcht VO  - topp dıe VCI-

schiedenen Neuauflagen seiıner VWerke, dafß Saılers Revısıonen 1m Dienst größerer
Iransparenz standen. Ebenso selen die zunehmenden mystischen Züge se1ınes
Denkens unübersehbar, gerade hier würden aber romantische Bezüge und Analogien
offenkundig.” tOopp verweıst auf den epigrammatischen Stil und die Tendenz
Sprichwörtern.” Mıt der Konzentration aut fragmentarısche Aussageweısen zeıge
sıch Sailer als romantischer Schriftsteller, ebenso w1ıe 1in seiınem Bemühen, geistliche
Schätze der deutschsprachıigen Tradıtion NECUuUu herauszugeben,” oder durch ber-
setzungen den Lesern zugänglıch machen.“ In allen Schrıiften, gerade auch iın den
zahlreichen Editionen VO Homluiulıen, Aflßt sıch der Grundzug VO  - Saıilers lıterarı-
schem Wırken teststellen: die Beziehung Zu Volk, und das Erreichen eınes grund-
legenden romantischen Zieles: dıe wahre „Popularıtät“ Vollsinn des Wortes.®

Fın weıterer englischsprachıiger Beıtrag lıegt VO Conrad Donakowskı
(Michigan State Unıiversıity) VOIL. Enlightenment Romanltıcısm ın Bavarıa: Johann
Michael Saıler an the Wunderhorn Circle“ *. Dieser Autsatz soll stellvertretend für
andere Forschungsarbeıten VO Donakowski 65 Folgenden kurz vorgestellt WCI-

den
Der Vertasser schildert Begınn dıe Wende in der Wahrnehmung der Geschichte,

dıe sıch bei verschıedenen Literaten Ende des 18. Jahrhunderts abzuzeichnen
begann. Hatte die Aufklärung noch das Miıttelalter verachtet und als „kindisch“ et1-
kettiert, begann 11U die „romantische Generatıon“ damıt, DCUu entdecken.
Donakowskı 1St in diesem Zusammenhang der Ansicht, dafß sıch ıne aufßergewöhn-

StopPp; Affinıities 468
60 Stopp erinnert 1er die 1810 ın Augsburg publizierte Sammlung „Die Weisheit aut der

(z3asse der 1nnn und Geıist deutscher Sprichwörter“. Vgl Stopp; Affıinıties 468
61 Stopp bezieht sıch 1er anderem auf die Publıkation: „Briefe A4US allen Jahrhunderten

der christlichen Zeıtrechnung“, München O1804
62 Hıer erwähnt Stopp VOT allem die Übersetzung der Imıitatıo Christi
63 Vgl Stopp; Aftinities 4772 Konrad Baumgartner welılst 1ın seinem Beıtrag „Johann

Michael Sailer als Pastoraltheologe und Seelsorger, 11 Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Jo
ann Miıchael Saıiler un! seıne Zeıt, Regensburg 1982, 277—-304 (Beıträge ZUT!T Geschichte des
Bıstums Regensburg 16), daraut hın, da{fß Saıler Pastoraltheologie als „Volkstheologie“ VCI-

stand. Baumgartner, Saıiler 289 Sailer begreift Volkstheologie in dem Sınn, da{fß S1e auf dıe
Glückseligkeit des Volkes abzıelt und autf „Popularıtät ın allem öffentlichen un! Prıvat-
unterrichte“ dringt. Für Baumgartner markıert diese Konzeption eıner „Orıentierung
Volk“ die entscheidende „empirische“ Wende 1n der Theologie VO ZUuU 19. Jahrhundert
Baumgartner, Saıiler 290

Diıeser Beıtrag 1st erschıenen In: Ronald Caldwell/Donald D. Horward/John ROo0o-
NCY Jr./John Kenneth Severn (ed )7 The Consortium Revolutionary Europe,
selected PapcI>s, Tallahassee 1994, 123—133

65 Conrad L. Donakowskı, Muse tor the Masses, Rıtual and Musıc 1n Age of Demo-
cratıc Revolution, 0-18/0, Chicago 1977, die Kapıtel und 6) Conrad Donakowskı,
German Socrates: Saıler, the „best teacher 1n Europe”, 1: Consortium Revolutionary
CUTODC Proceedings, 1989, 378—399; Conrad Donakowskı, Old Wıne ın New Botrtles: Jo-
ann Michael Saıiler Reconciliation ot Tradıtion and Modernıity, 1n: Consortium Revo-
lutiıonary CUFODC Proceedings, 1987, 475—4%34
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lıche Verbindung der Aufklärung mıiıt iıhrer „Doppelgängerin“, der Romantık, 1n
Leben und Werk VO Saıler verwirklıcht habe.® uch wWenn Saıiler außerhalb Bayerns
wen1g bekannt sel, könne doch als die bedeutendste römisch-katholische kul-
turelle Persönlichkeit dieser eıt 1n der deutschsprachigen Welr®® oder auch als
„deutscher Sokrates  «69 bezeichnet werden. In seınem Autsatz 111 der Verfasser VOT
allem die Beziehung Zu „Wunderhorn-Kreis“ aufzeigen und der DPer-
spektive VO  - Romantık als einem weltweıtem Phänomen den ın Sailer sıchtbar
gewordenen un noch andauernden Dialog des Katholizısmus miı1ıt der Moderne
verdeutlichen.”” Saijler habe als erster katholischer Theologe die Bedeutung der
Romantık erkannt: verkörperte die Metamorphose des Katholizismus VO eıner
tradıtionellen Kultur eiınem erkennbaren kulturellen Symbol für die nachfolgen-
den Generationen.”'

Donakowskı wendet sıch 1n seınen Betrachtungen sodann der Landshuter eıt Z
ın der Sailer zahlreiche Begegnungen mi1ıt deutschen Romantiıkern hatte, aus denen
teilweise Freundschatten entstanden.”* Im Rückgrift auf Wılhelm Heinrich
Wackenroders „Herzensergießungen eiInNeESs bkunstliebenden Klosterbruders“ schildert
der Autor die Reıse VO Karl Friedrich Savıgny, den Geschwistern Bettina und
Clemens Brentano und Achim VO': Arnım nach Landshut als Entdeckungsreise der
mıittelalterlichen Vergangenheit.” ber Johann Nepomuk Rıngseıs lernte Clemens
Brentano und spater auch seıne Schwester Bettina Saıler kennen; daraus entwickelte
sıch ıne treundschaftliche Beziehung.”” Sailer konnte aber auch durch seiıne Schrif-
ten wIıe ZU Beispiel über die Vereinigung VO  3 Religion und Kunst auf das (Gse-
schichtsverständnis der Romantiker einwirken. Donakowski hält die romantısche
Hınwendung den archaıischen, primıtıven, kindlichen un: anarchischen kulturel-
len Traditionen für Bausteine einer kulturellen Revolution, die ber Europa hinaus-
reicht un bıs 1n heute andauert. Im relig1ösen Bereich habe S1e einer Auf-
geschlossenheit des Katholizismus gegenüber der Moderne beigetragen, die 1M Ge-
tolge des I1 Vatikanischen Konzıils instıtutionalısiert worden sel.

66 Donakowskiı, Muse 124
6/ Aufschlußreich 1St übrigens Donakowskıs Außenansıcht ZU!r historischen Forschung in

Deutschland: „Among secular historians Saıler 15 overlooked OT, at best, dismisse: K 99:
Schleiermacher“, possıbly because of scholarly preoccupatıon wıth the prussıan of the
German state.“ Donakowskı, Muse 124 Seine Vorbehalte gegenüber der „Prussıan school of

nationalıst historians“ erneuert Donakowsk:i auch 1mM Zusammenhang mıiıt der Beziehung
zwıschen Savıgzny und Saıler. Vgl Donakowski, Muse 132

68 Donakowski, Muse 124
Donakowski, Socrates 378
Donakowskı beklagt die ehlende Wahrnehmung der relıg1ösen Praxıs durch dıe katholıi-

sche Forschung: Catholic historians, tor their Part, tended CO  te 1SSUes of doctrine
organızatıon, evincıng preoccupatıon wıtch tiled prelates and institutional organızatıon

the whıiıte male syndrome ın ecclesiological terms.“ Donakowski, Muse 125
/ 1 Donakowskiı, Muse 125

Vgl hiıerzu den Beıtrag VO Benno Hubensteıiner, Romantiık in Lang:_lshut, 1n Herbert
Schindler (Hg.), Romantık, München 1973. T Hubensteiner 1St der Überzeugung: „Im
Saiıler-Kreis“ erstit wurde Wırklıichkeit, W as andernorts bloße Literatur geblieben W äal. der Auft-
bau eıner geschlossenen Geıisteskultur, gegründet autf eın tief iınnerlich vertafßtes Christentum.“
Hubensteıiner, Romantık 83

Donakowski,; Muse 128
74 Donakowskı schreibt tfälschlicherweise „Ringsdorf“! Vgl Donakowskı, Muse 129
75 Donakowskı, Muse 129—1

Donakowskı, Muse 133
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Die romantısche Weltanschauung als Grundlage tür die Lehre VO der Kirche
untersucht Donald Dietrich sC1INECIN Beıtrag „German historicısm an the
changing A of the church 1780-1820 wobeıl VOT allem die ekklesiologı-
schen Konzepte VO  5 Saıler un! Johann Sebastıian Drey ı Zusammenhang bringen
31l Dabej verbleibt der VO  — Dietrich hergestellte Bezug ı Außeren; 111C ezep-
LLON der Sailerschen Schriften durch Drey nıcht nach, auch konzentriert
sıch der Hauptsache auf letzteren

Texte spanıscher Sprache
Antonıo0 Linage Conde erwähnt Sajler SC1IIL1CIIN Autsatz über dıe Wieder-

errichtung benediktinischer Klöster Jahrhundert Er schildert die Nier-
schiedlichen Motiıve einzelnen europäıischen Ländern, wobel nach SC1IMICIN Urteil
die romantische Mentalıtät C1M durchgängiges Merkmal darstellt. Sailer zählt übri-
SCNS für Conde den Bischöten mMit ultramontaner Einstellung!

In ditferenzierterer Weiıse sıch Miguel Antaol: mMI1 Saıiler auseinander, wobe!l
sıch SC11 Interesse VOTLT allem auf die Erneuerung der Moraltheologie durch Sailer
richtet Antoalı 1ST der Auffassung, dafß die rage nach Fundamentalprinzıp
der Moral 1116 zentrale Stellung be1 Saıler einnehme In sSsC1NECIMM Beıtrag 99 TINC1L-
DP10O ftundamental de la moral erschlie{fßt den Lesern spanıschen Sprachraum
den Grundansatz der Moraltheologie Saılers, iındem ‚We1l zentrale Kapıtel des
ersten Bandes der Moraltheologie zusammengefafst prasentiert 82 Zunächst reteriert
Antoalı die Idee höchsten Grundsatzes der Moral Dıie Natur habe, Saıiler als

Gesetz, l allen ıhren wandelbaren zeıtliıchen Bıldungen das wıge Gott),
und allen ıhren Bıldungen des unermeßßlichen schönen (CGGanzen das Urschöne
(Gott) offtenbaren“. Saijler zıieht daraus analog den Schlufß: 58 kann also auch der
freithätige Wılle ı allen freithätigen Wesen (sıe heißen Engel, Mensch, Intelligenz)
keın öheres Gesetz SC1IHNCT treien Wiırkungsweise haben, als ı allen treien and-
lungen die höchste Freiheıit Gott, und ı allen Bildungen des höhern Schönen
das Urschöne Gott offenbaren x 5 Das 1Ne höchste (sesetz menschlıcher re1-
heit estehe eben darın, allen Handlungen NUur die Ööchste Freiheıit (Gott) sicht-
bar machen Das höchste (Gesetz habe sıch Lehre und Leben Jesu Christı
BEZEIYL 1ST zusammengefaßt Doppelgebot der (sottes und Nächstenliebe

Erschienen ı Theological Studies 47) (1981) 46—/3
/S8 nton10 Linage Conde, En orn! la restauracıon benedictina e] sıglo ME Algunos

sintomas de SUS diversas mentalıdades, ı RET 43 385425 Zu Saıler vgl Conde,
386 .

Conde begründet diese Behauptung allerdings nıcht. Vgl Conde, 39%0. Anm.
) Zwei Autsätze lıegen diesem TIThema VO: Miıguel Antolı: (Professor der theolo-

gischen Fakultät ı Valencıa) VOIL: Miguel Antoli, PI1IMNCIDIO ftundamental de Ia Moral
Saıler, 1: Annales Valentinos 13 239—258; Miguel Antol:, Los renovado-

res de 1a Moral e] sıglo XIX, 111; RET 48 (1988) 2477789
81 Antoli, PIINCIDI1O 239
872 Es handelt sıch (Eınleitung ı die Moral): Grundriß diıeser Moral“ und „Das C111C

SÖchste Gesetz der menschlichen Freithätigkeit“ (Erster Abschnıiıtt des ersten Hauptstücks der
Moral)

Johann Michael Sailer, Handbuch der christlichen Moral Bd München 1817 140 Vgl
hıerzu Antol:, PIINCIDIO 240

” Antoli, PIINCIDIO 241
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(Mt £R,ö Antolı tolgt dem Duktus der Argumentatıon Saılers und stellt 1m
Folgenden die vier Abschnıiıtte VOT, 1ın die Saıiler seıne Ausführungen über den „S5ınn
der VO  - Christus aufgestellten (sesetzessumme“ untergliedert: ” Erstens: dıe „Liebe

Gott  “  , zweıtens dıe „Liebe Andere“, drittens „Die Liebe Gott
und dıe Menschen als Einheit“ SOWIe viertens ıne Zusammenfassung. Dabe! über-
nımmt CI, enk- und Argumentationsstrukturen Sailers dem Leser Lransparent

machen, weıtgehend wörtlich dessen Begriffe.” Bemerkenswert 1st VOT allem
das Fazıt, das Antolı zieht: Es se1l bewundernswert, wıe intens1ıv sıch Saıiler eın
Fundamentalprinzıp der Moral bemüht habe; zähle eshalb den „Pıonijeren“
der Erneuerung der Moraltheologie.”

Dieses esumee greift Antoli auch ın seiınem zweıten uns vorliegenden Beıtrag
über Sailer auf und fügt 1M Hınblick auf den theologischen Kontext der Leser 1M
spanıschen Sprachraum ıne Reihe weıterer einzelner Gesichtspunkte der Moral-
theologıe d Ww1e Zu Beispiel das Verhältnis ZU!r Philosophie.” Interessant sınd fer-
nNeTr dıe Parallelen, die Antoli zwıschen Aussagen des IL. Vatikanischen Konzıils 1ın
Gaudium er Spes Nr. 19° und VO Saijler über die Folgen des „Gutseins“, orunfer
Saıler die Liebe (sott un!' den Menschen versteht, zieht: ” Das Gutseın, Saıler,
wirkt beseligend und tührt ZuUur Ruhe des Gewissens, des Herzens und der Vernunft,
schafft ıne „POSIt1ve Seelenharmonie mıiıt Gott und allen Menschen und 1sSt
letztendlich nıchts Anderes als die „STETS wachsende Liebe CGottes aus Glaube 1n
Hoffnung“.  « 92 Schließlich geht Antolı auf den Stellenwert der Kasuistik 1mM Denken
Saılers eın und referiert usammentassend die „Mißgriffe“, die durch ıne falsch VOeIr-
standene und verwendete Kasuistik entstünden.” Folgen dieser Mißgriffe waren
zZzu einen, da{fß die Kasuistik für die Frommen eiıner Tortur würde, Zzu anderen,
da{ß® be] den „Profandenkenden“ aufgrund der Fehlgriffe der Kasuistik das Ansehen
der Moraltheologie geschmälert werden könnte und schliefßlich, dafß die „gOtt-
lıche Beichtanstalt“ be1 den Menschen verhafßt gemacht werde.” Saıler bleibt aller-
dings nıcht be] dieser negatıven Abgrenzung stehen, sondern biıetet darüber hınaus
„Grundsätze der Moral als Kasuistik“ A in denen dıe Gewissensüberzeugung das
oberste Prinzıp des kasuistischen Handelns darstellt.” Saıler erweılst sıch damıiıt

85 Antoli, princ1p10 241
Von daher 1sSt nıcht erforderlıch, weıtere inhaltlıche Gesichtspunkte hıer darzustellen.
Antolıi, princ1p10 2427256
Antoli, princ1ıp10 258
Antoli, Renovadores 278
Antolıi sıeht VOT allem einen Zusammenhang mıiıt der Begründung, die 19 tür die

Einschätzung liefert, der Atheıismus zähle den „CErNSTLESTLEN Gegebenheiten dieser Zeıt' Viele
Zeıtgenossen ertassen nıcht dıe ınnıgste und lebensvolle Verbindung mıiıt Gott, oder verwerten
s1e O: ausdrücklich. Der Mensch exıistliert ber NUI, weıl CI, VO Gott A4US Liebe geschaffen,
ımmer aUus Liebe erhalten wiırd; und ebt nıcht voll gemäfß der Wahrheıt, WE diese Liebe
nıcht treı anerkennt und sıch seınem Schöpfer anheimgibt.

Vgl Sailer, Moraltheologie. Bd 37 382397
91 Vgl Saıler, Moraltheologie. Bd 37 385

Vgl Saıiler, Moraltheologie. Bd 37 388
Antolıi, renovadores 2872 Vgl Saıler, Moraltheologie. 3: 279286
Vgl Saıler, Moraltheologie. Bd 3, 286

95 Vgl Saıler, Moraltheologie, 3, 288 Handle nıe, bıs dır eın redlich gefragtes und
nach deinem besten Wıillen sprechendes, allerinnerstes Bewußtseyn darın beystimmt, dafß du
andelnd, VOT (Gottes Heılıgkeıit werdest bestehen können. Und Handle nıe anders, als dır eın
‚edlıch gefragtes und ach deinem besten Wıllen sprechendes allerinnerstes Bewußfßtsein 4aUS-

Sagl, dafß du andeln üurtest und andeln sollest.“
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Antolı als weıtsıiıchtiger und „moderner“ Theologe, wobei leicht nachzuvoll-
zıehen ISt, dafß seıne Konzeption VO  — Moraltheologie kontradiktorische Reaktionen
hervorrief.”

24 Texte ın ıtaliıenıscher Sprache
I1LACO Scanzıllo erwähnt Saıler 1mM Zusammenhang mıiıt Johann dam Möhlers

theologischer Lehre über den Heılıgen Gelist un: die kırchliche Gemeinschaft.”
Bevor sıch Scanzıllo mıiıt der Fragestellung AUS dogmatischer Sıcht auseinandersetzt,
skizziert 1ın einem geschichtlichen Überblick den „kulturellen Horizont“ der
damalıgen Zeıt, der VO unterschiedlichen Schulen, anderem auch VO der
Saıilers gepragt worden sel. Saıiler habe ın seıner Lehre nıcht die scholastische Me-
thode übernommen, sondern se1 einer ursprünglichen Theologie Aaus der HeılıgenSchrift zurückgekehrt. Scanzıllo schildert ıhn als eiınen Theologen, der ıne große
Vorliebe für die Einfachheit der ursprünglıchen christlichen Kırche besafß und eiınen
ausgepragten Zug Zur Innerlichkeit aufwies. Er Lrat der Scholastık, Kasuistik und
dem Rationalismus und wurde einem Erzieher eiıner SANZCHN Generatıon
VO Priestern und VO Laien.” Im Hinblick auf das Thema seınes Aufsatzes beruft
sıch Scanzıllo auf einıge wenıge Passagen 1M Schriftttum Saıilers: Saıiler betone den
Stellenwert der lebendigen Tradıtion tür die Auferbauung der Kırche. Zum gedruck-
ten Wort der Heıilıgen Schrift komme das VO Heılıgen Geılst geleitete lebendige
Wort der Kırche, iın das alle Mitglieder miıteinbezogen sejen. “

101Texte ın französischer Sprache
rst 1ın der Jüngsten Vergangenheıit stieß Saıiler bei der theologischen Forschung 1mM

tranzösıschen Sprachraum auf vereinzeltes Interesse.!“®% Im Folgenden soll hıer der
Grundansatz eiıner umfänglichen Dıiıssertation VO ves Claude Gelebart vorgestellt
werden, die sıch mıt Saılers Verhältnis Zur Autfklärung befaßt.'” Gelebart stellt

Vgl Antolı:, renovadores 285
9 / 1r1aCo Scanzıllo, pensiero dı Johann dam Möhler „Spirıto Santo cCommunı0ne

ecclesiale“ nell’ ambito delle corrent]ı culturalı de S Ul  S ‚PO, 1N; Parola spırıto, Studi ın
dı Settimo Cıprıanı ‚U1a die Cesare Casale Marchesellı, 2, Brescıa 1982,S]Can-
zıllo, geb 1920, lehrte Dogmatık der theologischen Fakultät ın Neapel.98 Autschlußreich ın Hınblick auf dıe Rezeption der gedruckten Werke Saıilers ISt, da{fß Saıler
dem iıtalıenisc sprechenden Leser nur) als der Vertasser eıner christlichen Theorie ber die
Erziehung vorgestellt wird Vgl Scanzıllo, pensıiero I17 Anm.

Scanzıllo, pensiero 115/
100 Scanzıllo, pensiero 1159 Scanzıllo beruft sıch 1er auf Passagen ın den „Grundlehren der

elı 10N .  “
10 Schiel erwähnt eıne Bıbliographie VO Saılers Schriften, 1 Augustın &, Aloys de Backer.

Bıbliotheque de la Compagnıe de Jesus Partıe Nouv. Par Carlos Sommervogel. 77
Parıs 18%6, 5Sp 376—-403 Schiel, Saıler 2’ 666)102 Vgl VOT em den Beıtrag VO Monique Bouıc 1in dieser Festschrift! Bouiıc arbeitet der-
eıt eiıner umtassenden Darstellung VO Saılers Leben und Werk ab den Jahren 1794 Damıuıt
soll die Studien VO Yves Claude Gelebart angeknüpft werden, der die Zeıtspanne VO
0D—-1 /94 untersucht hatte und zwıschenzeıtlich verstorben 1St.

103 Yves Claude Gelebart, Saıler l’Aufklärung 0—-1 794 Contribution V’etude de
1‘Aufklärung catholique Bavıere, Rouen-Angers 1979 (Manuskrıipt). Eın Exemplar des mehr
als 600 Seıiten umifassenden Manuskrıpts befindet sıch ın der Bischöflichen Zentralbibliothek
1n Regensburg. In seınem Vorwort beklagt Gelebart, da{fß Saıler ın Frankreich aum ekannt
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den Anfang seiner essayıstisch gehaltenen Eıinleitung Überlegungen, die die her-
meneutischen Fragen 1mM Hınblick auf hıistorische Persönlichkeiten kreisen. Gezielt

sıch dann mıiıt der Rezeption VO  3 Saıilers Leben und Werk 1n den alteren bıo-
graphischen Entwürten auseinander, die Zeıtbedingtheit dieser Analysen auf-
zeıgen können. Vor allem interessiert Gelebart, W1€e 1M Kontext der zweıte Hälfte
des 19. Jahrhunderts Saılers Verhältnis Zur Autklärung gedeutet wurde.'“ Er diagno-
stizıert dabe;j sowohl VO protestantischer als auch katholischer Seıite ıne durchwegs
negatıve Sıcht der Aufklärung. ‘” Vor diesem unklen Hıntergrund habe sıch iın der

106Sıcht der erwähnten Autoren Saijler als Lichtgestalt abgehoben.
Gelebart zeıgt 1mM Folgenden, da{fß sıch einerseılts die bereits erwähnte Perspektive

bıs ZUr!r Mıtte des 20. Jahrhunderts durchgetragen hatte.!” Andererseits wurde Sailer
VO manchen Autoren geradezu als „Aufklärer“ deklariert.!°® Dıie Ursache tür diese
unterschiedliche Eınschätzung Saıilers sıeht Gelebart ın eiınem ZUuU Teıl diametral
entgegengesetzten Werturteil 1M Hınblick auf die Beziehung VO Aufklärung und
christlicher Lehre.!” Für Gelebart esteht ıne Schwäche dieser Retrospektiven
darın, dafß sS1e 1Ur die „Endresultate“ Betracht zogen. Er selbst versucht ıne —

dere prozeßorientierte Sıcht, indem ailers Leben als ıne Folge VO  _ Autbrü-
chen un! Neuanfängen verstehen sucht. Für ıne fundierte Beurteilung des Ver-
hältnısses VO  — Saıiler Zur Aufklärung dürtfe InNnan sıch dementsprechend nıcht allein
auf Sailers Veröffentlichungen beschränken, sondern musse zuallererst seinen „intel-
lektuellen Weg“ 1ın Betracht zıehen. ” Dazu selen auch Jjene phılosophischen Lehrer
heranzuziehen, denen Saıler seıne Ausbildung verdankte, beziehungsweıise jene, die
als Kollegen 1ın Ingolstadt und Dillingen tätıg waren. '

sel. Gelebart, Saıiler UÜbrigens wurde VO:  3 Louıi1s Sauzın, Dekan der philosophischen Fakul-
tat ın Rennes, auf dieses Thema auimerksam gemacht. Gelebart, Saıiler

104 Dabei beruft sıch Gelebart zunächst auf FEriedrich Wıilhelm Bodemann, der Saıler als
Protagonisten eınes „katholıschen Protestantismus“ sieht. Nach seiınem Verständnis hatte
Saıler Wwe1l Fronten kämpfen: der festgefahrenen Orthodoxie einerseıts SOWIl1e der Or-
tunıstischen Neologıe andererseıts. Gelebart, Sailer Vgl hıerzu: Friedrich Wılhelm Bode-
Mann, Johann Michael VO Saıler, weıland Bischof Regensburg, Gotha 1856 Ferner Velr-
weılst Gelebart auf Georg Aichinger, der Sailer als einen VO ‚Ott gesandten Mann, welcher 1n
der „traurıgsten Epoche der deutschen Geschichte“ wiırkte, betrachtete. Gelebart, Sailer Vgl
hıerzu: Georg Aichinger, Johann Mıchael Saıler. Biıschoft VO Regensburg. FEın biographischer
Versuch, Freiburg 1865

Gelebart, Sailer VI Gelebart lıstet hıerzu verschiedene Stichworte auf: Eıne abstrakte
Kultur, einseıtıge intellektuelle Ausrichtung, ungläubiger Rationalismus, verächtlicher Kosmo-
polıtısmus, Elıtetum, eın autorıtärer und utilıtarıstischer Reformismus, eine polıtische Ideo-
lo$1e USW. Gelebart, Saıiler VIL

Gelebart, Saıler VII.
107 Als Beıspıel führt Gelebart eiınen Autsatz VO  — J. Vonderach d} der 1958 Sajler als

„gefährlichen Feind“ der Aufklärung bezeichnete. Vgl J. Vonderach, Bischof Sailer un!
dıe Aufklärung, in: FZPhTh (1958) 25/-273; 384-—-403

108 Gelebart verweıst 1er autf eınen Beıtrag VO Dauzenroth, Johann Michael Saıler, der
Autklärer. Den Denkenden seınen Verehrern, 1N: VWPäd 1959), 291—-300 Gelebart,
Saıiler XI

109 Gelebart, Saıler XIL Für Vonderach 1Sst dıe Aufklärung Rebellion der Intelligenz
Gott, N1Ur eines der dıversen pejoratıven Urteile eNNECI. Gelebart, Saıler XIL Saıiler 1St
seiınem Verständnis gemäfß dann nıcht [1UT Gegner der Aufklärung, sondern ıhr erklärter Feind.
Gelebart, Sailer 111

110 Gelebart, Saıler XVI;a
111 Gelebart, Saıler XIV.
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Diesen Ansatz enttaltet Gelebart in vrel Teılen:
Zunächst schildert die Entstehung einer eigenständıgen Lehre Saıilers 1m

Kontext der Aufklärung. Dıie bıographischen Reminiszenzen umtassen dabe1 den
Zeıtraum VO der Geburt bıs Zu Jahr 1774 In diesem Teıl seıner Dıiıssertation geht
Gelebart auch auf die antıjesuitische Strömung 1n Bayern und das wiıissenschaftliche
Werk VO Gabler und Stattler 1N.

In einem zweıten Teil zeichnet Gelebart aılers „Suche nach einem eıgenstän-
dıgen Weg zwıschen den verschiedenen Strömungen der bayerıschen Aufklärung“
nach. Zu Begınn skizziert dort dıe Gedankengänge der bayerischen Aufklärung,
ordnet sodann aılers Wırken als Assıstent VO: Stattler iın diesen Kontext e1ın,
sıch schließlich ausführlich mıt der rage nach eiıner „katholischen Autfklärung“
befassen. Hıer scheint 1U  3 die eigentliche Stofßßrichtung VO Gelebarts Dıissertation

lıegen, nämlıch ın dem selbstgesteckten Zıel, für den tranzösischen Kontext mıi1ıt
dem ıhm eiıgenen Verständnis VO  — „Lumıieres“ das Konzept eıner „katholischen Auf-
klärung“ erschließen.!!* Sein ngagement erklärt sıch aAaus dem bıs heute SCSPaANN-
ten Verhältnis des tranzösıschen Katholizısmus Zur Aufklärung: Da sıch die tranzö-
sısche Ausformung dieser phılosophischen Strömung iın ıhrer „Verleugnung jedes
transzendenten Wertes“”, der „polemischen Übertreibung und revolutionären deo-
logie“, kämpfterisch die (verfafßte) Religion wandte ® und durch hre politi-
schen Auswirkungen die kirchlichen Strukturen MAaSssıv bedrohte, stiefß ıne posıtıve
Rezeption innerhalb VO' Theologie und kirchlichem Leben Zu Teıl auf großeVorbehalte.!!* Von daher 1sSt verständlıch, wenn Gelebart dıe rage nach eıner
„katholischen Aufklärung“ ausführlich erläutert. Dreı verschiedene Aspekte meınt

hierzu 1m Umteld VO  - Sailer und seınen Lehrern teststellen können: Zum eiınen
ıne NEUEC theologische Sprache, die sıch durch Gewaltlosigkeit und eınen „Irenısmus
der Vernuntft“ auszeıichnet; Zzu anderen eiınen Geıist, der die Botschaft VO  —
eıner aufgeklärten Religion beinhaltet, die Verantwortung der christlichen Theologie
unterstreicht und einen Prımat der Lehre über den ult bedeutet. Als etztes
Strukturmerkmal nn Gelebart ıne NCUC Synthese ın der Lehre, die durch eın

115Zusammentreten VO Vernunft und Offenbarung entsteht.
Eın dritter Teil der Dissertation, der den Zeıitraum VO  - 1781 bıs 1794 umfaßt, 1sSt

mıiıt „Verbreitung der wahren Aufklärung“ überschrieben.!!® Gelebart schildert hıer,
w1e Saıler nach der Entlassung Aaus Ingolstadt versuchte, „VON der Spekulation ZUTr

111 Gelebart, Saıler R.IV.
12 Übrigens verwendet Gelebart uch ın seiınem tranzösıschen ext zunächst den deut-

schen Begriff „Aufklärung“, z. 5 „l’Autfklärung bavaroıise“, „l’Aufklärung catholique“. Seine
Absıcht esteht darın, eıne vorschnelle Identifikation der „Aufklärung“ ın Bayern miıt der
französischen Aufklärung vermeıden. Vgl Gelebart, Sailer /6; 198 USW. rst 1m dritten 'eıl
spricht VO der Verbreitung der wahren Aufklärung: „La ditffusion des vrales Ilumijeres“. Vgl
Gelebart, Saıler 256

113 Raffaele Ciafardone, Art. Aufklärung. Dıi1e Philosophiıe der Aufklärung, 1N: LThK: 1’
/l

114 Nıchrt VO  - ungefähr halten tradıtionalistische Gruppierungen dıe tranzösısche Revo-
lution für die Wurzel allen spateren „Übels“.

115 Vgl hıerzu jeweıls Gelebart, Saıler 201-215; 216-—231; 232255
116 La dıttfusion des vrales lumieres. Gelebart, Saıler 256
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Praxıs“ gelangen. ” In einem weıteren Schritt skizziert Gelebart dıe popular-
philosophischen Werke VO  ; Saıler und versucht dann dem Leıiıtwort Anthropologie
welıtere Einzelschritten zuzuordnen. ® Er eendet diesen dritten Teıl mıiıt Ausführun-
CIl über Saılers Tätigkeit der Uniiversıutät ın Dıllıngen VO 1784—1794

Die Umstände der Entlassung VO Saıler nımmt Gelebart ZU Anlafs, ın eiıner
Zusammenfassung nochmals die wesentlichen Omente einer „katholischen Auftf-
klärung“, wI1e S1€e sıch 1ın Saıilers Leben und Werk manıfestierte, aufzuzeigen. Dabei
wırd seın Interesse VO der rage geleıtet, ob die Strömung der Aufklärung eın Weg
der Evangelısatıon se1ın könne.!“ Saıler entdeckt nach Ansıcht VO  3 Gelebart NCUC
Dımensionen der christlichen Botschaft 1mM Kontext der damalıgen kulturellen
Strömungen. Das Johannesevangelium CeLWA, ın dem das Thema des „Lichtes“ domıı1-
nant sel, oder das Credo, ın dem VO „wahren Licht“ gesprochen wiırd, eröffnen
eınen Zugang einem christlichen Verständnıis VO „Aufklärung 121 SOWI1e
Chancen für einen Dıialog miıt der zeıtgenössıschen Kultur. !“ Sailer könne VO  - da-
her als „Mıssıonar der Aufklärung“ und als „christlicher Autklärer“ bezeichnet WOCI-
den 123

Zusammenfassung un Ausblick

apst Johannes Paul I1 hat 1ın seiınem Schreiben ZUuUr Feıier der Bischot-Sailer-
Gedenkwoche 1M Jahr 1982 darauf hıngewıesen, da{fß Saıler als „Kirchenlehrer“ VO:

ganz Deutschland, Ja O VO Sanz Europa” betrachtet werden könne.!“ Im
Hınblick auf die Verbreitung der Schritten Sailers INa dieser Ehrentitel zutreffen:
Denn die vorstehenden Ausführungen den Übersetzungen “oNn Saılers Werken
konnten nachweısen, welche doch erstaunliche Verbreitung diese VOTL allem 1mM
19. Jahrhundert 1ın Europa gefunden haben Für die theologische Forschung außer-
halb des deutschen Sprachgebietes freilich bedeutet diese programmatiısche Formu-
lıerung des Papstes zunächst ıne Herausforderung, sınd doch NUr Bruchstücke einer
Rezeption und Vermittlung VO Leben, Werk und Bedeutung Saıilers erkennbar.
Dıie wıssenschaftliıchen deutschsprachigen Publikationen Zu 250 Geburtstag VO'

Johann Michael Sailer WOZU auch der vorliegende Band zaählt könnten deshalb
anderem auch dazu dienen, dıe Aufmerksamkeit der Theologen iın anderen

117 Gelebart, Saıler 261 Gelebart erwähnt 1er ıne T1CUC Orıientierung 1mM Denken Sailers, dıe
sıch ın eınem Bruch mıiıt dem philosophischen 5System Stattlers zeıgte. Vgl Gelebart, Saıler 261
Weiıtere Omente dieses Prozesses gemäfß der Auffassung Gelebarts die Zuwendung ZU!r
Praxıs des Glaubens (z zählt hierzu die Edition des Vollständigen Lese- und Betbuches), die
Lehre einer aufgeklärten Frömmigkeıt, SOWIl1e die Übersetzung lıturgischer Texte ın die Lan-
€ess rache. Vgl Gelebart, Saıler 270—=-27/7.

stellt Gelebart hier Saılers Schrift „Über den Selbstmord la Werther“ VOTIL. Vgl
Gelebart, Saıiler 369-433; Zur Schrift ber den Selbstmord: 417—-433

119 Vgl Gelebart, Sailer 434 —529
120 Vgl Gelebart, Saıler 530
121 Vgl Gelebart, Saıler 558
122 Vgl Gelebart, Saıler 561
123 „Le miıssı10NaAIre des Lumieres“: Gelebart, Sailer 563 — Saıler est veritable Autklärer

chretien“ Gelebart, Saıler 565 Leider wurde die Dissertation VO Gelebart bisher och nıcht
publiziert.124 Vgl hıerzu den Dokumentationsteil ın dieser Festschrift.
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Sprachgebieten verstärkt auf den „Bayerischen Kırchenvater Saıiler“ lenken. Es
WAaiC 111C lohnenswerte Aufgabe, nıcht zuletzt, weıl die „hıstoriısche Gültigkeit SC1-
er Anliıegen“ WIC Yves Claude Gelebart treffend erkannt hat 99 unseren Tagen
durch das I1 Vatikanische Konzıil, Retormen und Impulse“ bestätigt125wurde.

125 Gelebart, Saıler 566
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Die Saıler-Rezeption 1mM Bıstum Regensburg
Am Beispiel VO Gedenktagen 1M 20. Jahrhundert

VO

Johann Gruber

ach dem Ableben VO Johann Michael Sailer Maı 1832 WAar se1ın Gelst
zunächst durch seıne Schüler w1ıe seınen Nachfolger 1mM Regensburger Bischofsamt
Franz Xaver VO Schwähl (1833-1 845), den Bischot VO  - Passau, Karl Joseph VO

Riccabona (1826-1 839), und den Bischof VO Eıchstätt, Johann eorg Oettl
9 noch ıne Zeıtlang 1ın der bayerischen Kırche lebendig. ach der Mıtte des
19. Jahrhunderts W arlr das Ansehen Saıilers 1ın der Kırche jedoch stark gesunken. Seıin
iırenıscher Geilst und seıne ökumenische Grundhaltung paßßten nıcht dem da-
mals tonangebenden kämpferischen Katholizısmus, dernıchtwenıg ZUuAusbruch des
Kulturkampfes beıitrug. Dafß der 100 Geburtstag des Bischots 1mM Jahre 1851 1ın der
10zese Regensburg keine Beachtung fand, 1st SCHh des geringen zeıitlichen Ab-
standes seiınem Tod noch nıcht weıter verwunderlıch.

1882 jJährte sıch der Tod Sailers ZUu ale Zu dieser eıt WAar aber Ignatıus VO  —

denestrey Bischof VO  _ Regensburg (1858—1906), der sıch VO: dem ultramontanen
Redemptoristen-Provinzıal Car| Erhard Schmöger dazu hatte bewegen lassen, 1873
persönlıch bei der Kurıe ın Rom ıne Anklageschrift wıder Sailer einzureichen mMiıt
dem Ziel der Indizierung VO: dessen Schriften.‘ Die alte Gegnerschaft der Re-
demptoristen, namentlich des Klemens Marıa Hotbauer, Saıiler wirkte noch stark
nach. Es kam War keıner Verurteilung des grofßen Theologen durch Rom, doch
wurde, arl Hausberger, „Saılers Andenken durch die VO Schmöger inspırıerten
un! VOIN Senestrey ausgeführten Aktionen bıs tief iın Jahrhundert herein V1 -
unkelt“. In der Amtszeıt desselben als Bischot WAar große Feierlichkeiten
Ehren Johann Michael Sailers 1mM Bıstum Regensburg nıcht denken und fand
auch dessen 150. Geburtstag 901 keıine Aufmerksamkeit. Möglıicherweise WAar
auch auf die Dıstanz des Diözesanbischofs Sailer zurückzuführen, dafß Dom-
dekan Dr. eorg Jacob (1825—1903), der ıne wissenschaftliche Bearbeitung des
Nachlasses VO  — Bischof Saıler nte  men und beabsichtigt hatte, ıne wı1ıssen-
schaftliche Sailer-Bıographie veröffentlichen, vielleicht anläfßlich des Saıler-Jubıi-
läums 1901, dieses Vorhaben nıcht ZuU Abschlufß brachte, obwohl bereıts eın detaıl-
1erter Entwurt vorlag.“

arl Hausberger, Geschichte des Bıstums Regensburg, Vom Barock bıs ZU!r Gegen-
Wa Regensburg 1989, 182-185, uch tür das Folgende. Vgl auch dessen und Hubert Wolts
Beıträge ın der vorliegenden Festschriuftt.

Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg (ım tolgenden gekürzt: 1989
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rst 1n den folgefiden Jahren erfolgte ıne Wiederentdeckung und zunehmende
Rehabilitierung Saıilers. Besonders verdient machten sıch dabe der Würzburger Unıi-
versıtätsprofessor Remigıus Stölzle un: der Regensburger Diözesanpriester Anton
Döberl, die beide mehrere Arbeıten über Saıler verfaßten.? Eın Sailer-Gedenktag,
nämli;ch das 100. Jubiläum seınes Amtsantrıtts als Bischof 1mM Jahre 1929, tührte aber
schließlich eiıner Publikation 1m Bıstum Regensburg. Der Jesuit Berthold Lang
schrıeb ın der Regensburger Sonntagszeıtung zZzu Thema ın Mann der Vor-
sehung ın entscheiıdender Stunde (Zur Erinnerung den 23 August 1829)“ und be-
Sannn mıiıt folgenden Worten: „Am 223 August VOT hundert Jahren kam der Hırtenstab
des heilıgen Wolfgang in dıe and eiınes Mannes, der recht eın Mann der ZOtt-
lıchen Vorsehung gEeNANNT werden MU: Weıihbischoft und Koadjutor Joh Michael
Saıler, der Ja schon selit 1827 der Leıtung der Regensburger Diıözese wesentlichen
Anteıl hatte, wiırd nach Bischof Woltfs Tod der eigentliche Oberhirte.“*

Der 100. Todestag Bischof Saılers Maı 19372 tand dann bereits breites Inter-
S, Es erschienen zahlreiche Zeıtungsartikel, me1st 1ın außerhalb des Bıstums Re-
gensburg erscheinenden Publikationen, eLItwa Maı 1ın „Bayerische Heımat“
SOWIl1e in der Prager „Deutschen Presse“ und Maı 1mM „Vaterland“ Luzern.?
Dıiese drei Artıkel wurden alle VO  - Oswald Floeck vertaßt und sınd naturgemäfs
iınhaltlich ziemlıch gleich. Immerhiın hıelt Floeck damals noch tür nöt1g, auf die
„vielen unerschütterlichen Zeugnisse der Rechtgläubigkeit und Kırchlich-
keıt Sailers“ hinzuweiısen. Im Zusammenhang mıt dem geNaANNLEN Jubiläum steht,
ohne da{fß auf dieses hingewiesen wırd, vermutlıch auch ıne Abhandlung VO ert-
hold Lang ın dem ın Regensburg verlegten „Korrespondenz- und Oftftertenblatt für
dıe gesamte katholische Geıstlichkeit Deutschlands“ mıiıt dem Tıtel „Bischof Joh
Miıchael Sailer und die Laien“.®

uch das Regensburger Sonntagsblatt, Vorläuter des Regensburger Bistumsblattes,
wıdmet 1932 Saıiler einıgen Raum. Schon Februar heißt ın der Rubrik „Aus

Remigıus Stölzle (Hg.), Johann Michael Saıler. Schriften, Kempten-München L910: ders.,
Johann Miıchael Saıler. Seine Mafßregelung der Akademie Dıllıngen un: seıne Berufung
ach Ingolstadt. Eın Beıtrag Zur Gelehrtengeschichte aus dem Zeıtalter der Aufklärung,
Kempten-München 1910; ders., Briete König Ludwigs VO Bayern Saıler, in Hochland 8a
(191 )’ ders., Johann Michael Saıler, seıne Ablehnung als Bischof VO Augsburg 1m Jahre 18519
Erstmals aktenmäßig dargestellt, Paderborn 1914; ders., Johann Miıchael Sailers relig1öse
Entwicklung, 1: Theologie und Glaube (1914) 7) 529—542; Anton Döberl,; Bausteine
eiıner Biographie des Bischots Saıuler, 'eıl Felders Literaturzeıtung (1814—-1818) und Saıler.
FEın Beıtrag Zur Geschichte der Konföderierten, 1N; Hıstorisch-politische Blätter für das katho-
lısche Deutschland 151 (1913), /42—752; 'eıl Bıschof Johann Michael Saıler Mınıiıster
Eduard Schenk, 1N: Hıstorisch-politische Blätter tür das katholische Deutschland 151 (1913)
/93—-811, 873—889; eıl Könıig Ludwig und Saıler, 1n Hıstorisch-politische Blätter für das
katholische Deutschland 153 (1915), 40-—60; 'eıl Sailers Beziehungen katholischen (Ge-
ehrten und Schriftstellern, 1N; Hıstorisch-politische Blätter tür das katholische Deutschland
153 (1915), 1—-101, 153—168; eıl Saıler un: Döllinger, iIn: Historisch-politische Blätter für
das katholische Deutschland 157 (1916), 44—1 03; Teıl Zur Geschichte des Schulplans VO:!

Jahre 1829, In: Hıstorisch-politische Blätter für das katholische Deutschland 15/ (1916), 149—
165; ders., Johann Miıchael Saılers „Dreiemiiges Interesse“, 1n: Der Katholik, 95 (1915) 2 f
245

Regensburger Sonntagszeıtung. Katholisches Wochenblatt Zzu Regensburger und Baye-
rischen Anzeıger, Jg 1929, Nr. 3, S

BZAR, Nachlafß Sailer 110
Jg Nr. 12,
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dem Bıstum“: „Am 20. Maı dieses Jahres vollenden sıch 100 ]ahre, dafß eiıner der
gröfßten und für ıhre eıt einflussreichsten Bischöte Regensburgs gestorben 1St, nam-
lıch Johann Michael Saıler, zugleich einer der größten Pädagogen des katholischen
Deutschland, der die Regensburger Diözese VOSregierte“.’ Der nachtol-
gende Satz fände vermutlich nıcht die ungeteılte Zustimmung heutiger Theologen
und Hıstoriker: „Seın ıhm gleichgesinnter, gleich eintlußreicher und gleich genialer
Generalvıkar, Weıihbischof un: ernannter Nachfolger War der tromme Bischof Wıtt-
I1a e Der schon Anton Döber| hat ın seiınem Gedenkartikel VO
1. Maı 1932 die Bedeutung dieser beiden Persönlichkeiten sıcher treffender dar-
gestellt, WEeNn 1mM Sprachgebrauch seiıner eıt schreıbt: „Am Sonntag, Maı
18352, gng Sailer iın den ewıgen Maı ein; seın Freund, der heiliıgmäßige Generalvıkar
Bischof Wıttmann, hıelt ıhm die Grabrede. Sailer werde noch nach Jahrhunderten

den Bischöten der 10zese ogrofß dastehen. Es Walr der Nachruf eınes Heılıgen
auf das Leben eines großen Lehrers und Führers“.} Döberl ! schlofß seıne damalıgen
Ausführungen mıt den Worten: „In diesem Maı steht das I katholische
Deutschland 1mM Geiliste seiınem rab Aus der Not uUuNnserer eıt wiırd tür
Volk eın Ustertag kommen, WEn dem Wege tolgt, den Bischof Saıiler gewlesen
hat, dem Weg der inneren Erneuerung.” Eın Autor amens ropp aus Herisch-
dort 1mM Riesengebirge schrieb 1n der Ausgabe VO Maı 18372 über: „Bischof Saıler
und die schles Grätfin Reden Zum 100 Todestag des Bischofs“.?

Nunmehr brachten auch die ottiziellen Vertreter des Bıstums Regensburg dem
ehemaligen Bischof die ıhm gebührende Wertschätzung Bischof Dr.
Michael Buchberger NuLZieEe O das damals neueste Medium, den Rundfunk,
seınen grofßen Vorganger iın einer Ansprache würdigen. Am est Christı Hımmel-
tahrt, das 19372 auf den 5. Maı fıel, tand die „Hundertjahrfeier tür den großen
Regensburger Bischof“ STa deren Programm vier Tage UVOo 1mM Regensburger
Sonntagsblatt abgedruckt wurde.  10 Dıie gleiche Zeıtung berichtete 15. Maı des
genannten Jahres ber den Verlauf der Feierlichkeiten: „Überaus würdıg und fejer-
ıch verlief 1n der Bischofsstadt Regensburg die Bischof-Sailer-Feier ZU 100 (se-
denktag des Hınscheidens dieses apostolıschen Bischofs. Schon einıge Tage vorher
lauschten WIr miıt Zehntausenden Rundtunk den erhebenden Worten uUuNseICcsS

Hochwürdigsten Herrn Bischofs Michael über das Leben und die Wırksamkeıt seınes
großen Vorgängers Michael Ü, Saıler. Am Feste Christiı Hımmeltahrt hıelt Se. Ex-
zellenz nach der die Persönlichkeit Saılers trefflich würdıigenden Festpredigt des

Dompredigers Rohrmüller das teierliche Pontifikalamt, welchem zahlreiche
Vertreter der staatlıchen un: städtischen, milıtärıiıschen und geistlichen Behörden,
viele Vereinsdeputationen MIt Fahnen und ungezählte andächtige Beter anwohnten.
Tieten Eiındruck machte das Gedenken Sailers dessen blumengeschmücktem
Grabe VOTr dem Sakramentsaltare des hohen Domes. Beı der weltlichen Feıier 1mM
Neuhaussaale grüßte VO der durch die Stadt sınnvoll geschmückten Festtribüne das
Bıld Saılers, des Gütigen Zahlreiche Festgäaste miıt iıllustren Namen huldigten dem
Gen1us Saıilers. Herr Oberbürgermeıster Dr Hıpp sprach begeistert und begeisternd
über Sailers ‚unvergleichliche Persönlichkeıit‘, als dem Fürsten des Geıistes, geistvoll

Regensburger Sonntagsblatt (ım folgenden gekürzt: RS) Wochenschrift tür das Bıstum
Reä  ensburg,  an T Jg 1932, Nr. 6,

RS, Jg 1932, Nr. 18,
Y R 'g Jg 1932 Nr. 21,

10 R ‚ Jg 1932 Nr. 18,
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anspıelend autf einen treilich ganz anderen Geistesfürsten, den 1mM gleichen Jahre
verstorbenen Goethe.“ Der Berichterstatter geht dann auf dıe Ansprache VO

Dr. (Anton) Döberl, dieser eıt Seminarregens ın Regensburg, bei dieser Feıier
e1ın, welcher „die überragende Persönlichkeit Sailers als Verteidiger des Glaubens iın
seıner glaubensteindlichen Aufklärungszeıt“ gewürdigt und ihn als „sozıalen Bischof“
1ın ıne Reihe mıiıt Ketteler gestellt habe, und tährt tort: „ E, Bischöfliche Exzellenz,
VO der BaNZCNH Versammlung ebenso freudig als ehrerbietigst begrüßt, zeichnete ın
kurzen, tfeingeschliffenen Worten Saıler als den geistestiefen und gemütvollen
Schriftsteller, als Mann des Glaubens, des (sottvertrauens und der Carıtas, dessen
Bücher auch tür I11SCIC Zeıtgenossen wertvollste Wıssensschätze ZUr Ausbeutung
bergen. Der hohe Redner dankte allen, besonders der Stadt Regensburg, die das
Andenken Bischof Saılers diesem Festtage geehrt haben Unser Domchor
eıster Dr. Schrems’ Dıirigentenstab umrahmte diese Perlen Ehren eınes der
oröfßten Bischöte der Kirche mıt der glanzvollen Folie herrlicher Gesänge”.

Natürlich 1e6 auch der Verein ZUY Erforschung der Regensburger Diıözesan-
geschichte das Saıler-Gedenkjahr nıcht unberücksichtigt. Im Sıebenten Jahresbericht
des ereıns publızierte Anton Döber' ! den Autfsatz „Zum Sailer-Jubiläum“, welchen

iın drei Kapitel einteıilte: B Verteidiger des Glaubens“, L} Freund des Volkes“,
111 Der Führer“." Nıcht NUur die Überschrift des letzteren Kapıtels aßt einıge VCI-

bale Anklänge den damalıgen Zeıtgeist erkennen, eLtwa WE Sailers Kämpfter-
natur und seiıne Verdienste die „natıonale Bewegun  ‚66 und das „katholische
Auslandsdeutschtum“ erwähnt werden."“ Saıilers Beziehungen den Protestanten
hervorzuheben, WAar dieser eıt anscheinend noch nıcht Immerhin VCI-
weılst Döber|! darauf, da{fß der „Zauber seiıner Persönlichkeit“ auch „edel denkende
Protestanten“ berührt habe.! Der Vorsitzende des Vereıins, der Mettener Benedik-
tiıner Wılhelm Fınk, schrıeb eınen Beıtrag über „Bischof Saıler und dıe Wiıederher-
stellung des Klosters Metten

Erwähnt se1 noch, da{ß Bischot Dr. Miıchael Buchberger die 1mM Jahr UVOo erschie-
nNeNeC Saıler-Biographie VO Wıllibrord Schlags, ”” die sıch „Das Volksbuch ZUuU

Saıler-Jubiläum“ NannTe, 1mM „Amtsblatt tür die Diözese Regensburg“ nachdrück-
iıch empfahl, wobe!I Saıler als den „Mittelpunkt der katholischen Restauratiıon
nach der verheerenden Herrschaft der Aufklärung un!: des Rationalismus“ ezeich-
netfe und seınen „treuen, tiefen und lebendigen Glauben“ sSOWwI1e seıne „STETS gebe-
freudige, opterbereite, duldende und verzeihende Liebe“ pries. ® „Sailer“, Biıschot
Michael, „hat verdient, dafß se1ın Andenken und seın Geılst namentlich 1mM Klerus
seiner Diıözese 1mM Jubeljahr ıne Auferstehung teiert“.

11 A(nton) Döberl, Zum Saıler=Jubiläum (1ım tfolgenden gekürzt: Döberl,; Sailer-Jubiläum),
In: Sıebenter Jahresbericht des ereıns ZuUur Erforschung der Regensburger Diözesangeschichte,
1937 (ım folgenden gekürzt: REDIGE 4 22— 28

12 Döberl, Saıler-Jubiläum 26
13 Döberl, Saıler-Jubiläum 28

REDIGE /, 2936
Wıillibrord Schlags, Johann Michael Saıler, „der Heilıge eiıner Zeitwende“. Nach seınen

Bekenntnissen und Schritten dargestellt, Wıiesbaden 1931
Amtsblatt tür die 10zese Regensburg (ım tfolgenden gekürzt: AB), Jg k932. 41; auch tür

das Folgende. In dem VO Bıschot Buchberger herausgegebenen „Lexikon für Theologie un
Kırche“ hat Berthold Lang 5], München, auf we1l Spalten Leben und Werk VO  - Johann
Michael Saıler gewürdigt: (Freiburg /4—/76
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Das nächste Saıler-Jubiläum, der 200 Geburtstag, stand November 1951
Dieser Geburtstag wurde Zu Anlafß tür eın Saıler-Gedenkjahr MM  9 1n dem
schon seınem Todestag Maı 1m Regensburger Bıstumsblatt eın Lebensbild
des Bischoftfs VO Dr. Josef Rufßswurm erschien. ” Am 10 Junı berichtete Josef
Hammer ın der gleichen Zeıtung über ıne Feıerstunde des Katholischen Akade-
mikerverbandes 1mM historischen Herzogssaal, die der Auttakt eiıner „200-
Jahrfeier, mıt der die Diözese Regensburg eınen ıhrer bedeutendsten Biıschöte ehren
will“, seın sollte.'® Der Vorsitzende dieses Verbandes, Dr. Josef Habbel, tand be1 der
Feıier begeıisterte Zustimmung tür seınen Antrag, „Saılers Büste solle 1m Ehren-
tempel se1ınes grofßen Schülers, des Königs Ludwig L 1ın der Walhalla aufgestellt
werden“. Der Wunsch blieb bekanntlich bıs heute unertüllt. Vorträge hıelten bei
der Veranstaltung 1mM Herzogssaal der Rektor der Regensburger Philosophisch-
Theologischen Hochschule, Protessor Dr. Heınz Fleckenstein, über die 22)jährige
Lehrtätigkeit Saıilers SOWI1e der (Fürst-Thurn-und-Taxis’sche) Hoftkaplan, Dr. gnaz
Weıilner, der Saıiler als „Ökumenische Gestalt des VErSANSCHCH Jahrhunderts“ zeich-
netfe und sıch VO 200)Jährigen Saılerjubiläum erhoffte, solle „eın starker Anruf“

alle Gläubigen werden ZUT Eıinigkeıit 1m Widerstand Freidenkertum und
Atheismus. Erwähnt wurde ın dem Zeıtungsbericht auch die Absıcht, anläßlich des
Jubiläums das Denkmal aılers wıeder seiınem alten Platz Emmeramsplatz auf-
zustellen, nachdem Regensburg als „eine Kulturaufgabe“ betrachte, „seın Anden-
ken hüten“.

W)as VO  - Sailers ehemalıgem chüler und spateren Gönner un Vertrauten Könıig
Ludwig ın Auftrag gegebene, VO Maxımiuiulıian Widnmann modellierte und VO
Ferdinand Miıller SCHOSSCIIC Bronzestandbild, 1868 Emmeramsplatz aufge-
stellt, War nämlıch 1mM Zweıten Weltkrieg abmontiert und nach Hamburg verschickt
worden, dort für Rüstungszwecke eingeschmolzen werden. Glücklicherweise
kam nıcht mehr dazu. ach seıner Wiıederauffindung durch den Regensburger
Museumsdirektor Dr. Baoll wurde das Standbild nach Regensburg zurückge-bracht.”” Der, Ww1e erwähnt, noch Mıiıtte 1951 gehegte Plan, seınen früheren Platz
zurückzuschaffen, wurde wıeder fallengelassen, weıl auf dem Emmeramsplatz 1M
2. Weltkrieg eın großer Luttschutzteich angelegt worden WAal, der nach dem Kriege
abgelassen und eingefüllt worden WAal, aber, w1e Joseph Dolhoter schreibt, „erhalten
werden“ mußfte. Man tand einen Standort für das Denkmal ın den Anlagen
beim Hauptbahnhof, ın der Fürst-Anselm-Allee, ın unmıittelbarer Nachbarschaft
des Denkmals tür König Ludwig Seıine Verbindungen ZU damaliıgen Bun-
desverkehrsminister Seebohm ermöglıchten Oberbürgermeister Zıitzler, das eNTt-

sprechende, 1m Eıgentum der Bundesbahn stehende Grundstück für dıe Stadt
erwerben.

Dıie neuerliche Enthüllung des Denkmals wurde mıt eıner Gedenkteier ZU
200 Geburtstag Saılers 11. November 1951 also Sonntag VOLr dem eigent-
lıchen Geburtstag, verbunden, welcher Bischof Buchberger und Oberbürger-
meıster Zitzler gemeınsam mıiıt tolgenden Worten einluden: „Am November jJährt

17 Regensburger Bistumsblatt (ıim folgenden gekürzt: RB), Jg. 1951, Nr. 2 9
1 RB, Jg F931, Nr. E3 1 auch tür das Folgende.19 ar] Bauer, Regensburg. Aus Kunst-, Kultur- und Sıttengeschichte, Regensburg 1970,

333{.; nke Borgmeyer/Achim Hubel/Andreas Tillmann/Angelıka Wellnhoter Bearb.),
Denkmüäler ın Bayern, Bd 3 Stadt Regensburg, Regensburg 1997 756 ,: Joseph Dolhofter,
Das Bischof-Sailer-Denkmal 1ın Regensburg, In: R 9 Jg 1982, Nr. 3 9
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sıch Zzu 200 ale der Geburtstag des Kırche un:! Vaterland hochverdienten
Bischots Johann Michael Saıler. In einer eıt des tiefsten Vertalls WAar Wiıeder-
erwecker des christliıchen Glaubens, Apologet seiıner Kırche, treuer Berater und
Freund seınes Königs, Lehrer und Erzieher des Volkes, der Jugend und besonders
der Priester, Mittelpunkt und Seele eiınes Kreıses, der das relıg1öse und geistige Leben
und Schaffen 1n Bayern und weıt über Bayern hinaus hoher Blüte rachte. Die
700. Wiederkehr seınes Geburtstages soll die dankbare Verehrung fu T ıhn eleben
und se1ın geistiges Erbe wiıeder Zu Besıtz des Volkes, der Gebildeten und der rie-
sSter machen, die innıg geliebt und für dıe sıch Danz geopfert hat“.20 Die
Gedenkteier Denkmal wurde 1.30 Uhr mıt eiınem Lied des Domchors un:
der Begrüßung durch den Oberbürgermeıster eingeleıtet. Der schon
Protessor Fleckenstein hielt die Festrede AArN Thema „Saıler der Erzieher“, wobe1l
„das leuchtende Vorbild seıner Person“ hervorhob, auf die „bezaubernde und ban-
nende Kratt dieses geistreichen, schlagfertigen Mannes mıiıt dem n1ıe versiegenden
Humor“ hinwies, ıhn als „Herold der sozıalen Tugenden“ pries und eın Bıld VO

Sajler-Kreiıs zeichnete.“ Dıie Enthüllung des Standbildes nahm der bayerıische Staats-
mınıster für Unterricht und Kultus, Dr. Joseph Schwalber, VOTr. Er erklärte dabeı,
das Denkmal fülle ıne Lücke AaUsS, 1U  - stünde Bischof Saıiler neben Könıg Lud-
WwI1g s 1U  3 stünden staatliche und kirchliche Autorität beisammen: jede se1l autf ıhrem
Gebiet selbständig; ıhr vertrauensvolles Zusammenwirken aber diene dem Heıile des
Volkes. Der Domchor beschloß die Feıier mıiıt dem Lied „Jerusalem, Freude ward
dır verheißen“. An dieser Feıier nahm anderen der schon erwähnte damalige
Bundesverkehrsminister teıl. Bischof Dr. Michael Buchberger hatte gleichen Tag

Uhr eın Pontifikalamt 1mM LDom gehalten. Domprediger Leo Marıa Ort
sprach dabei über das Saılergebet „Gıb mır, Gott, eın kındlıches Herz ZUuU Jau-
ben, eın muütterliches Herz ZU Lieben und eın mannhafttes Herz Zzu Handeln“
Bischof Miıchael hıelt ıne Ansprache, die mıt dem Hınwelıis auf we1l „besonders
ehrwürdige“ Grabstätten 1m Regensburger Dom, dıe VO Weihbischof Michael
Wıttmann und die VO.  - dessen Zeıtgenossen Johann Michael Saıler, einleıtete und
mıiıt tolgenden Worten beschlofß: „Möge diese ınnıge Verbindung unNnseres Bischoftfes
mıiıt seıner Diözese und der Stadt Regensburg durch die Gedenkteier seınes
200 Geburtstages und die Wiederaufstellung se1nes Denkmals IICUu belebt und dau-
ernd erhalten werden“. Im Anschlufß seıne Ansprache ZOß der Bischof ZU blu-
mengeschmückten und beleuchteten Grabmal Sailers 1mM Dom,“ das einst VO  - Könıg
Ludwig 1n Auftrag gegeben und VO dem Münchner Bildhauer Konrad Eberhard
gestaltet worden war.“

Der bereıts Dr. Josef Rufßswurm vertafßte tür das Bistumsblatt VO
11 November 951 einen weıteren Artıkel ZU 200 Geburtstag Bischof Saıilers Miı1t
dem pathetischen Tıtel „Geniue des Herzens“.“ Die Philosophisch-Theologische
Hochschule Regensburg tırug ebentalls Zzu Gelingen des Saıler-Gedenkjahres 1951
be1, ındem sS1e 10. November ıhre tradıtionelle Alberti-Feier dem ehemalıgen

BZAR, Bischofsmappe Bischof Saıler).
21 Abdruck der Festrede 1n R' ’ Jg 1951 Nr. 4 9 Des

R' ’ Jg 1951, Nr. 4 'g 10 f, uch für das Folgende.23 RB, Jg. 1951:; Nr. 4 '9
24 RB, Jg 1951, Nr. 4 'g 10
25 BZAR, 220/; RB, Jg 1982, 4 —
26 R ’ Jg 1951; Nr. 45, D
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Landshuter Hochschullehrer wıdmete. Der Protessor für Kirchengeschichte, Dr.
Walter Dürıg, sprach dabe;j über Saılers Erkenntnislehre als dem Kernstück seıiıner
Auseinandersetzung mıiıt der philosophischen Anthropologie der Aufklärung.“ Eın
Vereın, der sich vorrangıg mıiıt der Geschichte des Bıstums Regensburg betafßt hätte,
exıistierte 1951 leider nıcht, eiıner der Gründe dafür, da{ß® die lıterarısche Ausbeute des
Gedenkjahres 1951 iın der 1Özese Regensburg auf Zeıtungsartikel beschränkt blieb

Bischof Sailer Warlr inzwischen wıeder sehr 1Ns Bewußtsein der Offentlichkeit
zurückgekehrt, da{fß das Regensburger Biıstumsblatt Oß seiınen 120. Todestag 1mM
darauf folgenden Jahr ZU Anlafß nahm für einen kurzen Artıkel ın der Ausgabe
VO 1. Junı 19572 *S Der VO Autor Dr. Josef Rufßwurm 1m Tıtel und ın der FEın-
leitung erwähnte Gedenktag WAar aber eher Aufhänger für die Korrektur eines Irr-
[uUums 1ın Saılers Bıographie, der Ö: „beim Jüngsten Saılerjubiläum noch ıne Rolle“
gespielt habe Obwohl selt Jahrzehnten, Rufßwurm, „das Interesse der Persön-
lıchkeit des grofßen Ge1istesmannes ständıg“ wachse und viel über ıhn geschrieben
worden sel, gäbe noch manche Punkte 1n seıner Lebensgeschichte klären Er
welst dann auf eın Ergebnis der Saıler-Forschung hın, wonach dieser nıcht,
w1e vorher AUNSCHOIMIMNINCIL, 1ın Eıchstätt Zzu Priester geweiht worden 1St, sondern 1n
Augsburg. In Ühnlicher Weıse WAar Saılers „Bestellung ZU Bischof VO  — Regensburg
VOT 150 Jahren“ für Josef Fend! eın Anladfß, Saıiler 1mM Bistumsblatt VO 28 Oktober
1979 als „große Erziıeherpersönlichkeıit“ würdigen.“” Das Jubiläum der Erhebung
aılers Zzu Bischoft übersah Bernhard Gajek, als tür die VO  3 ıhm gestaltete
Ausstellung Johann Michael Saıler Melchior Diepenbrock Clemens Brentano,
dıe VO 17. Januar bıs Februar 1979 1m Museum der Stadt Regensburg gezeıigt
wurde, Wwel Anlässe NanntTe, nämlıch den 200 Geburtstag Brentanos 1m Jahr
und die 1800-Jahrfeier der Stadt Regensburg 1979°

Je näher der 150. Todestag Saıilers 20. Maı 987 rückte, desto mehr ertaßte
geradezu eın „Saıuler-Fieber“ se1ın ehemalıges Bıstum. Selbst der 230 Geburtstag 1mM
Jahr ZUVOT, nıcht gerade eın „rundes“ Jubiläum, wurde für einschlägige Publi-
katıonen gENUTZL. Obwohl sıch der Geburtstag Ja ISLI 1mM November jährte, erschıen
schon 1mM Januar 1981 1M Bıstumsblatt eın Artikel 99  u 230 Geburtstag VO Bischof
Johann Michael Saıiler“, nämlıch eın längerer Auszug aus „Der Lebensabend oroßer
Christen“ VO Erich Rommerskirchen (Würzburg 978), In der gleichen Ausgabe
wurden aılers „Gebet für unNnseren Bischof“ SOWIl1e eın OTtOo VO Grabmal Bischot
Sailers 1mM Dom veröffentlicht.““ FEın unbekannter Autor nahm den 230 Geburtstag
ZU Anlaßß, Saılers Geburtsort Aresing besuchen, dort anderem den e1n-
schlägigen Eıntrag 1mM Tautbuch einzusehen und darüber 15. November 1981 1mM
Bistumsblatt berichten, mMit eiınem Oto des Taufeintrags.”

1981 etizten auch die Vorbereitungen ZU Gedenkjahr 1987 e1n. Bereıts 1m Anmlts-
hlatt für dıe Diözese Regensburg VO Oktober 1981 1St der 150. Todestag als
Thema für die Regionalkonferenzen 1m Herbst 981 angekündıigt, bei welchen der

Ya R 9 Jg 1951, Nr. 4 9
28 R $ Jg 1952 Nr. 2 E}
29 R 9 Jg 1979 Nr. 43, 11

Bernhard Gajek (Hg.), Johann Miıchael Saıler Melchior Diepenbrock Clemens Bren-
CanoO, Führer durch die Ausstellung, maschinenschriftl. vervielfältigt, Regensburg 1981,31 RB, Jg. 1981, Nr. 4,

52 R , Jg 1981, Nr. 4,
353 R , Jg 1981, Nr. 4 ,
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Protessor für Pastoraltheologıe der Uniuversıutät Regensburg, Dr. Konrad aum-
gartner, Saıler als Seelsorger das Wertbeständıige seiıner Pastoral bıs heute“ \
ferieren werde.“*

Am 8. Dezember 981 erliefß Bischot Dr. Dr. Rudolft Graber Zzu 150. Todestag
Johann Michael Saijlers eiınen Hiırtenbrief, der 5Sonntag nach Weıhnachten, also

3. Januar 1982 verlesen war.  35 Er Iud dabe!i eingangs einer Besinnung auf
Saıiler eın und annte diesen eınen der gröfßten Bischöte des Bıstums, meınte jedoch

se1l „UMNSCICI eıt unbekannt geblieben“. Diese Einschätzung trat für 1981/1982
sıcher nıcht mehr Bıschoft Rudolt bezog S1e Aaus einem Auftsatz VO  - Hubert Schiel,
der aber schon über ein halbes Jahrhundert vorher erschienen war.  J6 In seiınen
weıteren Ausführungen zieht Bischof Graber ine Parallele einem VO Saıler

Aprıl 832 herausgegebenen Hırtenbrief, worın dieser die „tfalsche Aufklärung“,
dıe „bıblische Weltweıisheıit“, den „Abtall der Menschheıt VO (sott und die adurch
gewordene Zerrüttung aller Dıinge“ angeprangert habe Dıie „Schilderung der Sıtten-
verderbnıis“, Bischoft Graber, „kann InNnan wörtlich auf 1SCTEC eıt übertragen“. Er
zıtilert dann einıge einschlägige Passagen aus Sailers Hırtenbriet und emerkt dazu:
„Man sıeht, Saıilers relig1ös-sittliche Bestandsaufnahme 1Sst erschöpfend und könnte
ın eın Hırtenwort des Jahres 987 übernommen werden“. Es entspricht der konser-
vatıven Eıinstellung und dem Naturell Bischof Rudolfs, da{fß tür se1n
Hırtenwort gerade den Hırtenbriet Sailers VO 1832 besonders auswertete Dıie
Herbheıit des Stils und dıe nıcht Saıilers Weıiısheit und Guüte passende Schärte der
Formulierungen lassen jedoch vermuten, da{fß jener ın Wırklichkeit nıcht Aaus der
Feder Sailers und auch nıcht Aaus der VO  - dessen Sekretär Diepenbrock STaMMCTe, S0UOI1-

dern VO  . dem damalı Weihbischof und Generalviıkar Michael WıttmannJ
vertafßt wurde. Immerhiın spricht Bischoft Graber 1M zweıten Teıl se1nes

Hiırtenbriefes VO 1982 auch davon, da{ß Sailer 1n seiınem Leben un:! Werk vieles VO  -

dem vOrweggleNOMMEN habe, „Was das 7. Vatıkanische Konzıl testgelegt hat“ und
nın dabe: erstier Stelle „dıe starke Betonung des Evangelıums“. Diese habe
Saıler dıe Hochachtung, otft auch die Freundschaft führender Protestanten seiner
eıt eingebracht, da{ß I1l ıhn „beinahe als einen Vorläuter der ökumenischen
ewegung bezeichnen könnte“. „Seın Okumenıismus War indessen anderer Art als
der unsrige. Er estand nıcht sehr iın Diskussionen über die unterschiedlichen
Lehren, als vielmehr in freundschaftlichen Bezıehungen, die freilich oft VO eiıner
gemeiınsamen Spiritualıtät waren“. Bischof Rudolf, der gemeınhın nıcht
gerade als Vorkämpfter der Okumene gilt, offenbart mıt solchen Worten, da{fß S1€e
keineswegs gering schätzt, sondern L1UT eın anderes Verständnis VO Okumene hat,
wobe!I sıch in UÜbereinstimmung mıt dem grofßen Saıler weil6. Weıter hebt Bischof
Graber ın seiınem Hırtenbrief die VO Johann Michael Saıiler betriebene Erneue-
LUung der Kırche und seıne Hochschätzung der „echten katholischen Mystık“ hervor.
Schließlich geht noch auf das VO  - apst Johannes gepragte und VO
7. Vatıkanıschen Konzıil aufgegriffene Wort aggıornamento eın, das 1mM Sınne eiıner
Angleichung die Welt miıifßverstanden worden sel. Wiıieder kann sıch auf Sailer

1981, 114
35 1981, 137-140
36 Hubert Schiel, Der unbekannte Saıler, 1In: Hochland, (1929) 415—437)
37 Paul Maı, Johann Mıchael Saılers Wıirken als Weihbischof und Bischot 1m Bıstum Regens-

burg, 11 Johann Miıchael Saıler und seıine Zeıt, hg. VO  3 Georg Schwaiger und Paul Maı (Beı-
trage ZUr Geschichte des Bıstums Regensburg 16), Regensburg 1982, 161—-207, hıer 205
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berutfen, der die „ÖOffnung ZUr Weltr 1mM Geiste des Vatikanischen Konzıils über-
ragend bewerkstelligt“ habe, weiıl die Verbindung mMi1t der allgemeinen deutschen
Kultur hergestellt un: gehalten habe „Saıler“, Bischof Graber, „hat bereıts
damals praktıziert, W 4As die Pastoralkonstitution des Konzıils über ‚diıe Kırche 1n der
Welt VO heute‘ wollteberufen, der die „Öffnung zur Welt im Geiste des 2. Vatikanischen Konzils so über-  ragend bewerkstelligt“ habe, weil er die Verbindung mit der allgemeinen deutschen  Kultur hergestellt und gehalten habe. „Sailer“, so Bischof Graber, „hat bereits  damals praktiziert, was die Pastoralkonstitution des Konzils über ‚die Kirche in der  Welt von heute‘ wollte ... Niemals hat er sich der Welt angeglichen, immer hielt er  Abstand von ihr und darum konnte er sie auch nach dem Willen Gottes formen und  gestalten“, Besuchern des Regensburger Domes empfiehlt der Bischof, vor dem  Grab Bischof Sailers zu verweilen und Gott zu danken, daß er „uns einen solchen  Wegweiser geschenkt hat“; abschließend übernimmt er seine Segenswünsche zum  Neuen Jahr einem Gebet Sailers.  Am Freitag, 14. Mai, begann eine Sailer-Festwoche und zwar mit der Eröffnung  der Ausstellung „Johann Michael Sailer. Pädagoge - Theologe. Bischof von Regens-  burg, zum 150. Todestag“ im Diözesanmuseum am Emmeramsplatz.”® Für den  Festvortrag konnte Universitätsprofessor Dr. Georg Schwaiger (München) gewon-  nen werden. „Sailer“, so Professor Schwaiger, habe in den „grundstürzenden Ver-  änderungen“ der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert immer versucht, den „alten  Glauben in die neue Zeit“ einzubringen; als „Heiliger der Zeitenwende“ könne er  unserer Zeit des Umbruchs wertvolle Impulse vermitteln.”” Die Ausstellung stand  unter Leitung von Msgr. Dr. Paul Mai, Direktor der Bischöflichen Archive, Biblio-  theken und Museen, der Katalog wurde von den Mitarbeitern des Bischöflichen  Zentralarchivs, der Bischöflichen Zentralbibliothek und der Kunstsammlungen des  Bistums Regensburg, namentlich Bischöflicher Bibliotheksrat Dr. Werner Chrobak  und Bischöflicher Konservator Dr. Hermann Reidel, erstellt.‘” Auf einer Ausstel-  lungsfläche von ca. 300 Quadratmetern wurden nicht weniger als 357 Exponate  dargeboten, die meisten aus dem Besitz des Bistums Regensburg; viele Objekte waren  aber auch von anderen kirchlichen, kommunalen und staatlichen Stellen sowie von  Privatpersonen zur Verfügung gestellt worden.*‘ Die Ausstellung fand in der Presse  vor allem wegen ihrer didaktischen Gestaltung großes Lob.“  Am Dienstag, 18. Mai, wurde die Festwoche mit einer Gebetsstunde am Grab von  Johann Michael Sailer im Dom fortgesetzt, wobei Domprediger Dr. Michael  Grünwald eine Ansprache hielt.” Der Todestag Sailers (20. Mai) fiel 1982 auf den  Feiertag Christi Himmelfahrt und bildete den krönenden Abschluß der Festwoche.  Um 9 Uhr zelebrierte Bischof Rudolf im Dom ein Pontifikalamt. In seiner Predigt  stellte er Sailer erneut als Vorläufer des 2.Vatikanischen Konzils dar, wobei sich  „seine prophetische Witterungsgabe ... vor allem in seinen liturgischen und ökume-  nischen Bestrebungen“ gezeigt habe.‘“ Erneut führt Bischof Graber seinen Vor-  gänger aus dem 19. Jahrhundert als Gewährsmann für seine eigenen Vorstellungen  3 RB, Jg. 1982, Nr. 21, 13.  ” Mittelbayerische Zeitung (im folgenden gekürzt: MZ) vom 15./16. Mai 1982, Kulturseite.  *° Johann Michael Sailer. Pädagoge - Theologe. Bischof von Regensburg, zum 150. Todestag,  Ausstellungskatalog (maschinenschriftl.), Regensburg 1982 (im folgenden gekürzt: Katalog  1982), 2.  *1 Katalog 1982, [II, III].  * RB; Jg. 1982; Nr 21, 13  %* BZAR, OA 3750; auch für das Folgende.  * Rudolf Graber, Predigt beim Pontifikalamt am 20.5.1982 im Dom zu Regensburg.  150. Todestag des Bischofs Johann Michael Sailer 20.Mai 1982 (maschinenschriftl. in der  Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg); auch für das Folgende.  419Nıemals hat sıch der Welt angeglıchen, immer hielt
Abstand VO  - iıhr und darum konnte s1e auch nach dem Wıllen (Jottes tormen und
gestalten“. Besuchern des Regensburger Domes empfiehlt der Bıschoft, VOT dem
rab Bischoft aılers verweılen und (sott danken, da{fß „UunNns eınen solchen
Wegweıser geschenkt hat“:; abschliefßend übernımmt seıne Segenswünsche Zzu
Neuen Jahr eiınem Gebet Sailers.

Am Freıtag, Maı, begann iıne Saijler-Festwoche und ‚War mıt der Eröffnung
der Ausstellung „Johann Michael Saıler. Pädagoge Theologe. Biıschof VO  3 Regens-
burg, ZUu 150. Todestag“ 1mM Diözesanmuseum Emmeramsplatz.”” Fur den
Festvortrag konnte Universitätsprofessor Dr. eorg Schwaiger (München) OIl-
NeEe  - werden. „Sailer“, Protessor Schwaiger, habe iın den „grundstürzenden Ver-
anderungen“ der Wende VO ZU 19. Jahrhundert ımmer versucht, den „alten
Glauben ın die NEUE eıt  « einzubringen; als „Heıliger der Zeıtenwende“ könne
uUuNserIer eıt des Umbruchs wertvolle Impulse vermitteln.”” Dıie Ausstellung stand

Leıtung VO Msgr. Dr. Paul! Maı, Dırektor der Bischöflichen Archive, Bıblio-
theken un Museen, der Katalog wurde VO  . den Miıtarbeitern des Bischöflichen
Zentralarchivs, der Bischöflichen Zentralbibliothek und der Kunstsammlungen des
Bıstums Regensburg, namentlich Bischöflicher Bibliotheksrat Dr. Werner Chrobak
und Bischöflicher Konservator Dr. Hermann Reidel, erstellt.* Auf einer Ausstel-
lungsfläche VO  - 300 Quadratmetern wurden nıcht wenıger als 35/ Exponate
dargeboten, die meılsten AaUus dem Besıtz des Bıstums Regensburg; viele Objekte
aber auch VO anderen kırchlichen, kommunalen und staatlıchen Stellen SOWI1e VO:

Privatpersonen Zur Verfügung gestellt worden.“ Dıie Ausstellung fand 1ın der Presse
VOT allemn ıhrer didaktischen Gestaltung oroßes Lob.“

Am Dienstag, Maı, wurde die Festwoche mıt eiıner Gebetsstunde rab VO  -

Johann Michael Saıler 1mM Dom fortgesetzt, wobe!l Domprediger Dr. Michael
Grünwald ıne Ansprache hielt.” Der Todestag Saılers 20. Maı) tiel 9872 auf den
Feıiertag Christi Hımmelfahrt und ıldete den krönenden Abschlufß der Festwoche.
Um Uhr zelebrierte Bischof Rudolf 1M Dom eın Pontifikalamt. In seiner Predigt
stellte Sailer erneut als Vorläuter des 7. Vatıkanischen Konzıls dar, wobei sıch
„seıne prophetische Wıtterungsgabeberufen, der die „Öffnung zur Welt im Geiste des 2. Vatikanischen Konzils so über-  ragend bewerkstelligt“ habe, weil er die Verbindung mit der allgemeinen deutschen  Kultur hergestellt und gehalten habe. „Sailer“, so Bischof Graber, „hat bereits  damals praktiziert, was die Pastoralkonstitution des Konzils über ‚die Kirche in der  Welt von heute‘ wollte ... Niemals hat er sich der Welt angeglichen, immer hielt er  Abstand von ihr und darum konnte er sie auch nach dem Willen Gottes formen und  gestalten“, Besuchern des Regensburger Domes empfiehlt der Bischof, vor dem  Grab Bischof Sailers zu verweilen und Gott zu danken, daß er „uns einen solchen  Wegweiser geschenkt hat“; abschließend übernimmt er seine Segenswünsche zum  Neuen Jahr einem Gebet Sailers.  Am Freitag, 14. Mai, begann eine Sailer-Festwoche und zwar mit der Eröffnung  der Ausstellung „Johann Michael Sailer. Pädagoge - Theologe. Bischof von Regens-  burg, zum 150. Todestag“ im Diözesanmuseum am Emmeramsplatz.”® Für den  Festvortrag konnte Universitätsprofessor Dr. Georg Schwaiger (München) gewon-  nen werden. „Sailer“, so Professor Schwaiger, habe in den „grundstürzenden Ver-  änderungen“ der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert immer versucht, den „alten  Glauben in die neue Zeit“ einzubringen; als „Heiliger der Zeitenwende“ könne er  unserer Zeit des Umbruchs wertvolle Impulse vermitteln.”” Die Ausstellung stand  unter Leitung von Msgr. Dr. Paul Mai, Direktor der Bischöflichen Archive, Biblio-  theken und Museen, der Katalog wurde von den Mitarbeitern des Bischöflichen  Zentralarchivs, der Bischöflichen Zentralbibliothek und der Kunstsammlungen des  Bistums Regensburg, namentlich Bischöflicher Bibliotheksrat Dr. Werner Chrobak  und Bischöflicher Konservator Dr. Hermann Reidel, erstellt.‘” Auf einer Ausstel-  lungsfläche von ca. 300 Quadratmetern wurden nicht weniger als 357 Exponate  dargeboten, die meisten aus dem Besitz des Bistums Regensburg; viele Objekte waren  aber auch von anderen kirchlichen, kommunalen und staatlichen Stellen sowie von  Privatpersonen zur Verfügung gestellt worden.*‘ Die Ausstellung fand in der Presse  vor allem wegen ihrer didaktischen Gestaltung großes Lob.“  Am Dienstag, 18. Mai, wurde die Festwoche mit einer Gebetsstunde am Grab von  Johann Michael Sailer im Dom fortgesetzt, wobei Domprediger Dr. Michael  Grünwald eine Ansprache hielt.” Der Todestag Sailers (20. Mai) fiel 1982 auf den  Feiertag Christi Himmelfahrt und bildete den krönenden Abschluß der Festwoche.  Um 9 Uhr zelebrierte Bischof Rudolf im Dom ein Pontifikalamt. In seiner Predigt  stellte er Sailer erneut als Vorläufer des 2.Vatikanischen Konzils dar, wobei sich  „seine prophetische Witterungsgabe ... vor allem in seinen liturgischen und ökume-  nischen Bestrebungen“ gezeigt habe.‘“ Erneut führt Bischof Graber seinen Vor-  gänger aus dem 19. Jahrhundert als Gewährsmann für seine eigenen Vorstellungen  3 RB, Jg. 1982, Nr. 21, 13.  ” Mittelbayerische Zeitung (im folgenden gekürzt: MZ) vom 15./16. Mai 1982, Kulturseite.  *° Johann Michael Sailer. Pädagoge - Theologe. Bischof von Regensburg, zum 150. Todestag,  Ausstellungskatalog (maschinenschriftl.), Regensburg 1982 (im folgenden gekürzt: Katalog  1982), 2.  *1 Katalog 1982, [II, III].  * RB; Jg. 1982; Nr 21, 13  %* BZAR, OA 3750; auch für das Folgende.  * Rudolf Graber, Predigt beim Pontifikalamt am 20.5.1982 im Dom zu Regensburg.  150. Todestag des Bischofs Johann Michael Sailer 20.Mai 1982 (maschinenschriftl. in der  Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg); auch für das Folgende.  419VOIL allem 1n seınen lıturgischen und ökume-
nıschen Bestrebungen“ gezeigt habe.“ Erneut tührt Bischof Graber seınen Vor-
ganger A4US dem 19. Jahrhundert als Gewährsmann für seıne eıgenen Vorstellungen

38 R E} Jg 1982, Nr. Z
Mittelbayerische Zeıtung (1ım tolgenden gekürzt: MZ) VO Maı 1982, Kulturseite.
Johann Michael Saıler. Pädagoge Theologe. Bischot VO' Regensburg, Zzu 150 Todestag,

Ausstellungskatalog (maschinenschrıftl.), Regensburg 1982 (im tolgenden gekürzt: Katalog
Katalog 1982, [ 1L, 111]
R ’ Jg. 1982, Nr. 1

43 BZAR, 3750; auch für das Folgende.
Rudolft Graber, Predigt e1m Pontitikalamt 20.5.1982 1mM LDom Regensburg.

150. Todestag des Bischofs Johann Miıchael Saıiler 20. Maı 19872 (maschinenschriftl. 1n der
Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg); uch tür das Folgende.
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VO Okumene d} ındem das bekannte Wort aılers zıtlert „Die entscheidende
Front des weltanschaulichen Kampfes verläuft nıcht mehr zwıischen Evangelıschen
und Katholiken, sondern zwischen Christen und Nıchtchristen“ und dazu emerkt:
„Das 1sSt echter und wahrer Okumeni1ismus, weıt entternt VO Vermantschung und
Verschwommenheit“. Bischof Graber beruft sıch aber auch 1ın seiner Kritik
estimmten Texten des etzten Konzıils auf Saıler. Vor allem ın der Lıiturgıie,
Bischot Rudolt, se1l „der Sınn für das Numuinose, für das Geheimnisvolle, preisgege-
ben  CC worden » Gsunsten einer Intellektualisierung und Pädagogisierung“. Saijler
ware „wohl den Ersten, die eiınen solchen Einbruch des Rationalen
Front machen würden“, zumal „SCHCII die Vorherrschaft des Intellekts auf dem
relıg1ösen Gebiet“ VO Anfang gekämpft habe

Weihbischof ınzenz Guggenberger verlas 1mM Rahmen des Festgottesdienstes
Grabe Saıilers eın Schreiben apst Johannes Pauls I1 Bischof Graber anläfßlich des
Gedenkens Johann Michael Sailer, worın der Heılıge Vater diesen einen Kırchen-
lehrer nıcht 1Ur „VON Deutschland, sondern O: VO panz Europa”, einen „erfolg-
reichen Urheber der katholischen Erneuerung 1ın seiınem Vaterland, scharfsınnıgen
Vertechter der rechten Lehre“, schließlich eiınen „Vorboten der TCUCICIMN ökumen1-
schen ewegung“ nannte.” Im anschließenden Festakt 1mM Haus Heuport beiım
Dom, dem zahlreiche Repräsentanten VO Kırche und Staat, anderen der
ehemalıge bayerische Miınisterpräsident, Dr. Altons Goppel, teilnahmen, sprach der
Regensburger Universitätsprotessor Dr. Johann Hotmeier ZU Thema „Saıler heute

Wegweıser und Wegbereıiter gelebten Glaubens“. uch sah ıne Ahnlichkeit
zwischen der Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts vorherrschenden (jelistes-
haltung und der üunNnserer eIt. Beide Epochen bzw. sınd VO Rationalısmus
epragt. „Dıieser Welt des Verstandes“, Protessor Hotmeıer, „SGtzZt Saıiler seıne
Welt des Glaubens und des Gebetes gegenüber“

Ebenfalls 1m Rahmen der Festwoche wurde 1M Hohen Dom eın Wortgottesdienst
1ın dre1 Teıilen mıiıt Weihbischot arl Flügel als Offiziator gefeiert.” Es nahmen das
Domkapıtel, die Kapitel der beiden Regensburger Kollegiatstifte, die Seminarıisten
des Priesterseminars und viele Gläubige teıl. FEın Lektor las Zzu Gedenken
Bischof Saıler A4AUS den Erinnerungen VO  - dessen Freund und Sekretär Melchior VO  —

Diepenbrock VO  z Domprediger Dr. Miıchael Grünwald zeıgte in der Predigt „das
Urbild Bischof Saıilers 1m Evangelıum“ auft. Abschliefßend wurde VOTLT ausgesetiztem
Allerheiligsten für Bischof, Bıstum, Kırche und Welt gebetet. Dıie Katholische
Hochschulgemeinde veranstaltete 1n der Festwoche ım Johann-Michael-Sailer-Haus,
eiınem Studentenwohnheim, einen Festgottesdienst, der VO Generalvıkar Frıiıtz
Morgenschweıs MmMi1t mehreren Mitgliedern des Domkapıtels und MI1t
Studentenpfarrer Dr. Wıilhelm Gegentfurtner zelebriert wurde.“” Seine Predigt stellte
Morgenschweıis das Motto, Saıler se1 nıcht [11UT eın Name, sondern eın Pro-
* Dieses Programm stellte 1n tolgenden drei Punkten dar „Sucht (szott
mıt dem Verstand, mehr aber noch mıiıt dem Herzen“. „Reformiert Kirche, mehr
aber noch lıebt sS1e „Führt Junge Menschen, mehr aber noch ıhnen“.

Innerhalb der Festwoche tand auch eın gemeınsamer Gedenkgottesdienst des
Erzbistums München un:! Freisıng und des Bıstums Regensburg und War

45 RB, Jg 1982, Nr. BZ. f.; uch tür das Folgende. Vgl hierzu uch dıe Dokumentation
1ın dieser Festschriftt.

46 R 9 Jg 1982, Nr. 2 ‘9 67 uch für das Folgende.47 R 9 Jg 1982, Nr. 2 9 f, auch für das Folgende.
47()



Sonntag, dem Maı 19872 ın Landshut, der Grenze der beiden Diözesen, in der
dortigen Dominikanerkirche, Saıler viele Jahre als Hochschullehrer gewirkt
hatte.” Als Zelebrant fungierte Kardınal Joseph Ratzınger, der für diese Aufgabe
erstmals ach seıner Ernennung zu Kurienkardıinal wieder nach Bayern kam Zu
den Konzelebranten gehörte der Regensburger Weihbischoft Guggenberger, den
Teilnehmern Gottesdienst der Bistumsadmıinistrator Bischof Graber.

Auft Inıtıatıve des Regensburger Domkapitels wurden 1M Jahre 1982 Saıler-
Gedenkmedaillen epragt, ıne sılberne VO  — und ıne goldene VO

Durchmesser mMi1t gleichen Motiven.“”” Dıie Vorderseıte zeıgt jeweıls eın Brustbild des
grofßen Theologen und Bischots. Die Umschriftt lautet: BISCHOF JOHANN
MICHAEL VO SAILER ZU 150 19872 Auft der Rückseıte 1st das
Bischofswappen Sailers mıiı1t der Kornähre abgebildet, während als Umsschriüft seıne
Devıse lesen 1St. GO DAS E{IL DER WELL. Die Medhaılle
wurde VO Hubert Kınkel (Würzburg), eiınem Meisterschüler VO  - Protessor Hans
Wımmer (München), gestaltet.

Der Beıtrag der Universıität Regensburg ZzZu Saıler-Gedenkjahr 1982 WAar ıne
Vortragsreihe, 1n der „nıcht 1ULX Leben und Werk dieses bedeutenden Regensburger
Bischotfs dargestellt, sondern auch Zeitumstände und Wırkungen geschildert WeCI-

den  C sollten.” Sıe wurde 12. Maı VO Hıstoriker Dr. Iieter Albrecht mi1t dem
Thema „Regensburg ZUr eıt Saijlers“ eingeleıtet. Am 76. Maı sprach Protessor
Dr. Johann Hotmeier über „Gott iın Christus, das eıl der Welt die Zentralidee des
Christentums 1m theologischen Denken Johann Michael Sailers“. Protessor
Dr. Heinz-Jürgen Ipfling reterierte Juni „Über den Lehrer. FEın Versuch, seıne
Aufgabe A4auUusS dem Denken Johann Michael Saıilers bestimmen“. 7 wel Wochen
spater ırmrug Protessor Dr. Bernhard Gajek seıne Gedanken VOTLT „Dichtung und
Religion. Johann Michael Saıler und die Geistesgeschichte des und 19. Jahr-
hunderts“ Dıie Reıihe wurde abgeschlossen miı1t dem Vortrag VO:  - Protfessor Dr. Jorg
Iraeger „Der Geilst der Marmorgemeıinde. Sakrale Verwandlungen ın der Walhalla“.
Die Vortragsreihe erschıen 1983 1mM Druck.”

Diese un: die sonstigen schon genannten Publikationen heben nıcht die einzıgen
lıterarıschen Früchte ZU Sailer-Gedenkjahr 1982 Der Verein für Regensburger
Bistumsgeschichte stellte seınen Jahresband das übergeordnete
Thema: „Johann Miıchael Saıler und seiıne ®  eıt  “ '52 [Das Leben und Wıirken Saıilers
wurde darın VO eıner Reıihe VO Autoren 4aUus unterschiedlichen wissenschattliıchen
Dıiszıplinen beleuchtet. Dreı Beıiträge lıeferte alleın der Saıler-Experte eorg
Schwaiger und ‚W arlr „Die katholische Kırche Bayerns zwiıischen Aufklärung und
Erneuerung”, „Der Junge Sailer“ und „Saılers trühe Lehrtätigkeıit ın Ingolstadt und
Dıllıngen“. Heınz Marquardt schrieb „Saıler der Universıität Landshut“, arl

48 R , Jg 1982, Nr. 1, F uch tür das Folgende.
Paul Maı (Hg.), Das Bıstum Regensburg 1mM Spiegel VO Münzen und Medaıllen, Mun-

chen-Zürich 1989 (Bischöfliches Zentralarchıv un!| Bischöfliche Zentralbibliothek Regens-
burg, Kataloge un! Schritten 2), 116 Nr. 108; RB, Jg 1982, Nr. 2 y Il uch für das Folgende.

50 BZAR, 3750; VO 8./9 Maı 1982; uch für das Folgende.
ö5 1 Johann Michael Saıler. Theologe, Pädagoge und Bischof zwischen Autfklärung und ROo-

mantık. Vortragsreihe der Universıtät Regensburg, hrsg. Hans Bungert (Schriftenreihe der
Universität Regensburg 8 > Regensburg 1983; uch tür das Folgende.

Georg Schwaiger/Paul Maı (Hg.), Beiträge Zur Geschichte des Bıstums Regensburg
Bd 16, Regensburg 1982; uch für das Folgende.
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Hausberger über „Saılers Weg ZUT Bischotswürde“ und Paul Maı über „Johann
Miıchael Sailers Wırken als Weıihbischoft und Bischof 1mM Bıstum Regensburg“.
Joachım Seiler analysıerte „Saılers Hiırtenbrief tür den Augsburger Fürstbischof
Clemens Wenzeslaus VO Sachsen )« Konrad Feıereıs beschäftigte sıch mıiıt der
Religionsphilosophie Saıilers, Barbara Wachinger mıiıt seıiner Moraltheologie. Konrad
Baumgartner stellte „Johann Michael Saıler als Pastoraltheologe und Seelsorger“ VOT,
während Johann Hofmeier das Thema „Der religionspädagogische Ansatz ın der
Erziehungslehre Johann Michael Saijlers“ abhandelte. „Die Liturgie 1ın Sailers
Religiosität“ stellte Manfred Probst dar. Franz eorg Friemel verfaßte einen Autsatz
über „Johann Miıchael Saıiler und die getrennten Christen, August Scharnag] eiınen
über „Sailer und Proske. Neue Wege der Kırchenmusik“. Der Brietwechsel zwıschen
Johann Michael Saıiler und eorg Qettl] wurde VO Brun Appel untersucht. ach
dem Urteil der Presse Wr mıt diesem Band „der neueste Stand der Saıler-Forschungerreicht 53

Der Vorsitzende des Vereıns, der Münchener Kırchenhistoriker eorg Schwai-
SCI, eın Regensburger Dıiözesanpriester, veröftentlichte 1M Jubiläumsjahr „Johann
Miıchael Saıiler Der bayerische Kirchenvater“, ıne wıssenschaftlich exakte Saıler-
Biographie,” Konrad Baumgartner „Johann Michael Saıiler Geıistliche Texte“ 55

Bereıts 1981 ZU Gedenkjahr erschıenen „Johann Michael Saiıler. Gebete für
Christen“ VO  - Wıllibald ammermaıer und „Johann Miıchael Saıler. Aphorismen“
VO Edmund Stautter. Im Verlag Pustet ın Regensburg wurde eın VO Gısbert Kranz
vertafßtes Lebensbild herausgegeben dem Titel „Johann Michael Saıiler Seıin
Wırken ın der Zeıtenwende“. Es wurde 1mM Regensburger Bıstumsblatt allen
pfohlen, „dıe sıch eingehender mıt der auch heute noch überaus aktuellen Gestalt
aılers beschäftigen wollen“.  « 56 Das Bıstumsblatt rachte 1mM Jahr 1982
nıcht weniıger als Artikel über Sailer oder das Sailer-Gedenken.”

Selbst das on eher kırchenkritische Regensburger Wochenboulevardblatt Dıie
Woche konnte Saıiler eınıges abgewinnen. In der Ausgabe VO Maı 1982 W arlr eın
ganzseıtıger Artıkel abgedruckt mıt dem Tıtel „Der Schusterssohn auf dem Bischof-
stuhl“ Es wırd dort auf die verschiedenen Aktivitäten des Bıstums Regensburg S
Saıler-Jubiläum hingewiesen und das Leben un: Wırken des Bıschofs skizziert.

Domkapıitular Edmund Stautfter erstellte INM]:! mıt Dr. Johann Schindler VO
Bıschöflichen Schulreterat und Theodor Forster VO der AV-Medienzentrale des
Bıstums We1l Tonbilder Saıler, VO denen eınes „für Vorführungen 1n der Er-
wachsenenbildung, iın der Pfarrgemeinde un:! ın weıterführenden Schulen“, das
andere für die Hauptschulen vorgesehen war.

Insgesamt 1st testzustellen, da{fß Saıler 1mM Laufe des 20. Jahrhunderts 1m Bıstum
Regensburg Ww1ıe auch andernorts einen Aufstieg VO umstrıttenen, wenn nıcht VeI-
ketzerten, und VO tast VErSECSSCHNCN Theologen eıner wahren Lichtgestalt des
Katholizismus erlebte. Dabe!] 1sSt vielleicht SAl nıcht sehr, WI1e oft ANSCHOMMCN, eın

RB, Jg 1982, Nr. 18,
R 9 Jg 1982, Nr. 1 9 12

55 R 9 Jg 1982, Nr. 20, f uch tür das Folgende.56 RB, Jg 1982, Nr. 18, 2
5/ R ’ Jg 1982, Nr. 2’ f! Nr. 4’ d Nr. 5’ 4) Nr. 7) 1 Nr. 10, f’ Nr. 1 '9 f) 1 ‘9 Nr. 1 E f,

Nr. 18, 1 ’ a Nr. 1 9 4_) Nr. 20, 1_u 77 In 30; Nr. 21, 7’ 13; Nr. 2 5} 5'7 Nr. 3 9 f.; Nr. 45,
10 f’ Nr. 5 9

58 RB, Jg. 1982, Nr. 77
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zeıtwelse verkannter, miıf$verstandener und deswegen abgelehnter und VEISCSSCHCI
Theologe, Seelsorger und Pädagoge „HICU entdeckt“ worden. Vielmehr hat sıch die
Kirche 1n ıhrer HCN Entwicklung, beispielsweise ın ıhrer besonderen Hınwen-
dung ZU Volk, der Höherbewertung VO (sute gegenüber Strenge 1n der Seelsorge
un:! 1ın der Erziehung SOWIl1e ın der Gestaltung der Beziehungen den Protestanten,
iınsbesondere nach dem 2.Vatıkanıischen Konzıl den Tendenzen Saıilers ımmer mehr
angenähert, dessen Denken deswegen als modern bezeichnet werden kann.

Dıie 10zese Regensburg kann stolz darauf se1n, dafß einer ıhrer Bischöte eıner
überragenden, auch außerhalb Bayerns und Oß Deutschlands und auch VO:

Nıchtkatholiken verehrten Gestalt geworden 1St. Das Gedenken Zu 250 Geburts-
Lag Sailers 2001 wırd daher eiınem Höhepunkt der Saıler-Rezeption 1mM
Bıstum werden.
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«Ich wünschte, da{fß alle Menschen
Schweizer wären“

Di1e Beziehungen Saılers ZUur Schweiz 1M Spiegel der größtenteils
ungedruckten Dissertation des spateren Churer Bischofs

Johannes Vonderach A4US dem Jahre 1944

VO

Mantftfred Eder

Dr. Johannes Vonderach, der 1994 verstorbene Nachfolger des als Volkskundler
und Kunsthistoriker angesehenen Christian Camıiınada (1941-1962)', amtıerte ab
1962 als Bischot des zweitgröfßten Schweizer Bıstums Chur“, bıs 1990 aus gesund-

Näheres Camınada be] Pierre-Louıis Surchat, iIn: atz 1803, 90£. 1le Abkürzungen
ach dem Abkürzungsverzeıchnıs des LThK”, Freiburg Br. 1993 (zusätzlıch „Schiel 51“ un!
„Schiel w für Hubert Schiel (Hg.), Johann Michael Saıler, Leben un Briefe, de., Regens-
burg 48—1 952); alle Hervorhebungen 1n ıtaten (fett,>kursıv, unterstrichen) werden
1M tolgenden einheıtlıch kursıv wıedergegeben. Fur die wertvolle Hılte bei der Ermittlung
einıger Daten und Literaturtitel diıesem Autsatz se1 Vizearchivar Dr. Albert Fischer
(Chur/Schweiz) herzlıch gedankt.

Johannes Anton Vonderach wurde 6. Maı 1916 1ın Unterschächen (Kt Urı) als und
etztes ll'ld des Hoteliers Heınrich Vonderach und seıiner Ehefrau Kathariına Gıisler geboren
und STammtLe damıt mütterlicherseıts AaUus einem alten Urner Geschlecht, AUS dem zahlreiche
Priester hervorgingen, darunter der Churer Koadjutor (1928-1 932) un! Antimodernist Anton
Gısler (vgl ıhm Thomas Herger LHg.], Weihbischof Dr. Antonıuus Giısler, Chur, ‚319372
Führender Theologe und kırchlicher Schrittsteller 1M ersten Viertel des 20. Jahrhunderts,
Altdort 974 W Priester A4Uus dem Geschlecht Gisler]; Erwıin Gatz, In: (jatz 1803,
248% f; (Jtto Weıls, Der Modernismus in Deutschland. Eın Beıtrag ZUr Theologiegeschichte,
Regensburg 1995 333 Anm. 91) Selt dem 15 Lebensjahr Vollwaise, studıerte Vonderach VO

61 Theologie, Geschichte und Jura 1ın Venegano beı Mailand), Chur, Frıbourg und
Bern und promovıerte 1944 mMi1t der 1n diesem Autsatz vorgestellten Arbeit ZUuU Doktor der
Theologıe. 1940 1n hur zu Priester geweıht, WAalt m 1 bischöfl. Kanzler dieses
Bıstums,MGeneralvıkar, Zl955 Domkustos und n ]462 Domdekan ın hur.
195/ ıhn Pıus X11 mMiıt Zustimmung des Domkapıtels Camıinadas Weıihbischoft
(Titularbistum: Aradı/Nordafrika) un: Koadjutor M1t Nachtolgerecht. 1962--65 WAar Von-
derach Konzilsbischot auf dem / weıten Vatıkanum, se1ıit 1965 Mitglıed des Rates der Europa-
ıschen Bischoftfskonferenzen se1it 1975 Delegat),l Präsiıdent der Schweizer
Bischofskonferenz, ab 19772 Miıtglıed der Römischen Kongregation für den Klerus, aAb 1975
Präsıdent der Catholıca Uni0 der Schweiz un! Aa9/7/ Präsıdent bzw. Vizepräsident der
Arbeitsgemeinschaft der Christlıchen Kırchen der Schweiz. Auf seıne Inıtıatıve geht dıe Er-
richtung der Theologischen Hochschule hur 1968 und die „Synode f C0Sa Umsetzung der
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heitlichen Gründen ZUguUuNstenN des ‚.WC1 Jahre UVO Zzu Weıihbischoft und Koad-
MIt dem Recht der Nachfolge ernannten und überaus umstrıttenen Bıstums-

kanzlers Wolfgang Haas zurücktrat
Vonderachs pastoraltheologische Dıssertation, dıe ohl nıcht zuletzt aufgrund

der wıdrıgen Umstände der Nachkriegszeıt völlıg unbekannt geblieben 1ST und VO:
der Fachwelt nıcht rezZıplert wurde den Titel Biıschof Saıler, C111 eıster
der Seelsorge, und Beziehungen 2 Schweiz S1e entstand der Be-
treuUNg des damalıgen Ordinarıius für Pastoraltheologie der Uniıiversıität Freiburg
(Schweıiz) Franz Xaver VO Hornsteın (1892-19 und wurde 1944 der Theo-
logischen Fakultät dieser Uniıyversıität vorgelegt Der Teıl (S 32-110) der 6C111-
schließlich Anhang und Endnoten 405 maschinenschriftliche Seıten umtassenden
Studie beschäftigt sıch sechs Kapıteln MI1tL dem Leben und Wırken Saılers, wobe!
nach biographischen Abriß Persönlichkeıt, Tätigkeıit als Lehrer
Schriftsteller und Briefeschreiber SC1MH VO der Aufklärung gepragtes zeıtliches
Umteld und schliefßlich SC1MH Schüler- und Freundeskreis gezeichnet anhand der
Gestalten Diepenbrocks und Wıttmanns näher den Blick werden
FKın besonderes Augenmerk richtete Vonderach auf dıe Seelsorge, der den
„Quell erblickte, dem der VO  - Saıler ausgehende „Jegensstrom eNtIsprang, und

Konzilsbeschlüsse der Schweiz zurück. Seılt dem ode des etzten Churer Fürstbischots
1833 WAar der längsten regıerende Oberhirte des dreisprachigen Bıstums. Zur Bıographie
Vonderachs, er 1 seiNCN etzten Bıschots- und Lebensjahren Ängstlichkeit, Mißtrauen
und Vereinsamung lıtt, ehe 10 Februar 1994 ı Altdort (Kt. Urı) starb, vgl arl chuler

Eın Biıschof un! SC1I1I] Dıiıenst Bischot Johannes Vonderach VO hur ZU 60 Geburtstag,
Zürich 1976 Schematismus des Bıstums Chur, hg VO Bischöfl Ordıinarıat Chur, hur 1980
(Stand 163 Who Who Swıtzerland ıncludıng the Principalıty ot Liechtenstein 1 990—
1991 ent 1990 517/ Urs Jecker, Rısse Altar Der Fall Haas der Woran die katholische
Kırche krankt, Zürich 1993 2674; Franz Stamptlı, „Iter pPaia tutum“;, ı11 SK7Z 1994, 96 f (Nach-
rutf INIL Erwähnung VO Vonderachs Dissertationsthema); Mıchael Durst, Art. Vonderach,LThK 10 (2001) 886

* Haas’ päpstliche Ernennungsbulle wurde erst ach über reı ahren ı September 1991 ı
der „Schweıizerischen Kırchenzeitung“ veröftentlicht, wodurch A1I15 Licht kam, da{fß Vonderach

wıederholter Beteuerungen gegenüber dem Domkapiıtel un! SC1INECMN Diöozesanen sehr
ohl Koadjutor MIi1tL Nachfolgerecht gebeten hatte Näheres ZU!r Rolle Vonderachs
Churer Bistumskonflikt, der MI1L der Ernennung Haas Aprıl 1988 begann und erst MIitL
dessen Transterierung auf den neugeschaffenen Erzbischofsstuhl VO Vaduz (Liechtenstein)
Dezember 199/ endete, bei Morıtz Amherd Hg.) Wolfgang Haas Bischof hne 'olk Volk
hne Bıschot Dokumentation und kritischer Kkommentar der Ereignisse rund den Fall
Haas, Zürich 1991 29—3 3 (Georg Rımann, Eckdaten ZU!r Churer Bıstumskrise) 3948 Jecker,
Rısse 2149 eıt August 1998 1ST der Benediktiner Amöedee rab Oberhirte der
10zese Lausanne-entf-Freiburg, Bischoft VO  - hur.

* Nicht einmal ı der umfangreichen Saılerbibliographie be1 Hubert Schiel (52, 666 —680)
oder ı der über Saıiler als Seelsorger handelnden Habilitationsschrift Johann Hotmeiers (Seel-
O: und Seelsorger FEıne Untersuchung ZuUur Pastoraltheologie Johann Miıchael Saılers, Re-
gensburg 1ST die Dıissertation Vonderachs ZCENANNL uch die erschöpfende Bıbliographie
bei Raımund Lachner, Art Saıler, BKL, (1994) d19/ verwe1ılsti 1Ur aut den kurzen
Auszug, der 1958 ruck erschien (sıehe Anm

Zu Hornsteın, der Basel lehrte un! dort uch das Amt des Prorektors beklei-
dete, sıehe die Bibliographie be1 Ose: Rudıin (Hg ); Religion un! Erlebnis Eın Weg Zur Über-
windung der relıg1ösen Kriıse (FS Franz Xaver Hornstein ZU Geburtstag), Olten/Freiburg

Br 1963 259263
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zugleıch die Erfüllung SsC1INer Persönlichkeit „Saıler gehört den Grofßen der (Ge-
schichte WAar C1inNn überragender Erzieher, C111 großer Lehrer C1MN bedeutender
Kirchenfürst VO  — allem aber CIM begnadeter Führer der Menschenseelen < Diese
These enttaltete der nachmalıge Churer Oberhirte aus fünf Kapıteln bestehenden
dritten Teil SC1IHNCT flüssig lesenden Studie (S 228-293) die Saıler als Seelsorger
der Tat“, als „Seelsorger durch das Wort und als Seelsorger der Gesinnung VOI-
stellt und abschliefßend das leichtfertige Gutachten Klemens Marıa Hotbauers über
Saıiler thematisıert Aus diesen beiden Teıilen der Dıissertation, dıe aufgrund NEUCTCI

Forschungen als weıthın überholt gelten I11US5SCIIN sınd NUr VIier Kapıtel des ersten
Teıls überarbeiteter orm 1958 der „Freiburger Zeitschriftt für Phiılosophie und
Theologie“ erschienen‘®. Gänzlich ungedruckt blieb WIC der drıtte auch der Z w eılite
und längste Teil VO: Vonderachs Arbeıt MIit der Überschrift „Die Beziehungen
Bischof J. Sailers ZUuUr Schweiz“ S 111-227), der mangels Studien die-
SCT Thematik? Aktualıtät bıs heute bewahrt hat und eshalb der Kapıtel-
einteilung Vonderachs tolgend 10 diesem Autsatz vorgestellt werden soll

° Johannes Vonderach, Bischoft Saıler, C111 Meıster der Seelsorge, und Beziehun-
BCH ZUuUr Schweıiz, Freiburg/Schweiz 1944 (Dıss masch.), 228

/ Für den ersten Teil sC1 auft die seiıther zahlreich erschıenenen bıographischen Studıen
Sailer einschliefßlich dem vorliegenden Band) ZU dritten 'eıl namentliıch auftf dıe

Anm. Untersuchung Hotmeiers.
” Johannes Vonderach, Bischof J. Saıiler un! dıe Aufklärung, ı FZPhTh (1958) 25 ] —

273 A403 (auch als Sonderdruck: Freiburg/Schweıiz Für die Veröffentlichung hat
Vonderach dıe Kapıtel 1—3 (D und (S 89—-101) des erstien Teıls sCc1iNer Dıssertation
sprachlich verbessert, zusätzliche Absätze EINSCZOSCH und CIN1SC Auslassungen VOrSCNOMMEN.
ährend der Text ansonstien unverändert blieb, ertuhren die Fufßnoten eiNeEe tiefgreifendere
Überarbeitung, indem die Stellenbelege wenn möglich — nach Schiel 51 und angegeben
und Ausführungen bzw. Literaturangaben A4US den nıcht zu ruck kommenden Teilen der
Arbeit erganzt wurden Darüber hinaus tinden sıch diesem Teildruck der eLtwa % der [)ısser-
tatıon wiedergı1bt, jedoch keinerle1 Literaturnachträge der CUu«C Sachintormationen b7zw
Erkenntnisse Weıtere Veröffentlichungen aAaus der Feder Vonderachs Urı1, der Gotthardstaat,

Leonhard VO Matt Ur Das Volkserbe der Schweiz VI), Basel 1946 5/ Dıi1e
Bıstumsverhältnisse der Urkantone, 1500 Jahre Bıstum Chur, Zürich 1950 169 197 La
COMpELENZA delle Conterenze Episcopalı nella formaziıone de1 sacerdotıi, Vıncenzo Fagı010/
G1ino Concettiı (Hgg X La collegialıtä episcopale PCI ı] futuro della chiesa, Florenz 1969 343
350 Das Buch als Lebensbegleiter, Librarıum Zeitschriftt der schweizerischen Bıbliophilen-
Gesellschaft 18 (1975)

Im Jahre 1932 wiırd berichtet, dafß „C1M JUNSCr Gelehrter (Berthold Lang, Bischot Saıiler
und Zeıtgenossen, Regensburg 1932 174) armnens Rudolt Salat (SKZ 1932 470 Anm

Fribourg Diıssertation „über Sailers Beziehungen Zur Schweiz (SKZ bzw
, größeren Beschreibung der Schweizer Sailerschüler arbeıte, „wofür der
Schweiz 1e] Briefmateria]l zusammengebracht habe (Lang 1/4 f) Offenkundig hat sıch
dieses Projekt jedoch zerschlagen.” Die Überschriften der acht Kapıtel be1 Vonderach lauten: Sailers Vorliebe für dıe
Schweiz ı ıhren Anfängen und ı der Weıterentwicklung (S. Pa 1118) Saijlers Reisen

die Schweiz (D 119 133) Saılers Schweizer-Schule Auf hohem Leuchter (S 134—
159) Saıilers Schweizer-Schule (1ım Inhaltsverzeichnis 13] Schweizerschule) Ihr eifrıges
Wirken (D 160 176) Saıler un! Schweizerftreunde anderer Konftession (S 177-190)

Sailer den Brietfen Schweizer Schüler (ım Inhaltsverzeichnıiıs 3| Schwei-
zerschüler; 191—-205) Saıler der Korrespondenz mMit SC1NECIMN Zürcher Freunden
(S 206-219) Urteile ber die Bedeutung ] Sailers tür die Schweiz S 220-227) Di1e BC-
nannfifen Überschriften wurden tür diesen Autsatz JC ach Zweckmäßigkeit leicht abgeändert
Uun! dıe Kapıtel un!| zusammengefaßt
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Schon 1ın der Eınleitung klingt A da{fß das Thema Schweiz tür Sailer mehr War als
11UT iıne Fufnote iın seıner Lebensgeschichte. So macht zunächst beiım Überblick
Zur Literatursıtuation stutz1g, da{fß gerade eın Eidgenosse WAar, nämlich Joseph
Wıdmer, der als Herausgeber VO Saılers samtlıchen Werken tungierte. Und Widmer
W alr auch, den Saıiler selbst tür seınen geeıgnetsten Biographen hielt *. „Grofßfß 1st
darum das Bedauern, da{fß gerade der beste schweizerische Saılerkenner, der Luzerner
Sailerschüler Jos Wıdmer den Plan seıner Saılerbiographie nıcht austühren konnte.
Vielleicht ware dem dann auch nıcht 5 dafß der tür die katholische Schweiz
bedeutsame Mann heute ın UNsSCICIMHN Lande vielerorts ‚der unbekannte Saıler‘ ware.
Fıne Umfirage wird !“ dies bestätigen. Es WAar aber auch schon Ende des etzten Jahr-
hunderts FEın kleines, WeNn auch hinkendes Symbol und Beispiel hiefür dürfte die
Inschrift auf der Rückseıite eınes der seltenen Orıiginalsailerbilder se1n, dıe sıch ın
uUunNserem Lande befinden. Sıe 1st allerdings nıcht mehr guL leserlich, ZUuU Teıl auch
überkorrigiert und hiefß ehemals: Bischot Seıiler sıc!) VO Solothurn (sıc!) 13 uch
Melchior VO  —; Diepenbrock, der Privatsekretär Saılers und nachmalige res-
lauer Fürstbischof un: Kardınal, wollte gleich nach dem Tode des Regensburger
Oberhirten 18372 ıne Lebensbeschreibung 1n Angriff nehmen:; allerdings hatten
schon tast alle, die Sailer nahestanden, das Zeıtliıche SsegnNetT, und zudem tehlte ıhm
wichtiges Material aus der Professorenzeit, das ıhm auch Rundfragen 1Ur ın Spar-
lıchem aße beschaffen konnten jedoch mıt eıner rühmlichen Ausnahme: „An
viele seıner alteren Bekannten habe ich mich ohne Erfolg mıiıt der Bıtte otızen

14gewendet; dıe wenıgsten treu mıtteiılend W1€e die hıeben Schweizer.
Obgleich Saıler, w1e Vonderach bereıts dieser Stelle vermerkt, „auf die Schweiz

einen ganz hervorragenden Eintluf{k“ ausübte, „exıstiert 1Ur eın kleines Schwei-
« 15Zetr Schritttum über ıhn Hıeraus verweılst pauschal auf die 1mM 19. Jahrhundert

erschienenen Beıträge in der Schweizerischen Kirchenzeitung ‘®, nn den 1mM selben
Blatt abgedruckten Artıkel Emil Spiess’ aAaus dem Jahre 1932 , das Buch VO Aloıs

„Ich kenne allen meınen Freunden und Bekannten keinen, dem ıch 1e] Geschick
und Talent solchem Werke könnte w1e Dır, weıl keıiner beı selbständıger Be-
gründung mıiıt meınem Geıiste, meınen Schriften un! meınem Leben 1st Ww1e Du:; 1n
Deinen Händen sehe iıch daher das Werk lebsten.“ Saıler Wıdmer, Regensburg, Marz
1826; ZAt. nach Schiel 499 (Nr. 493), 1er'‘ 500

Hıer 1m Sınne VO  . „würde“.
13 Vonderach 2J die Kommentare 1n Klammern STtammen VO Vonderach).

Schreiben Diepenbrocks, 1im Besıtz der Zentralbibliothek Zürich (zıt. ach Vonderach 2 ’
der weder Adressat noch Datum angı1ıbt).15 Beide Zıtate ach Vonderach

16 Saıiler und seiıne Schüler aAauUus der Schweıiz, 1n: SK7Z 1855, 119522 (Nr. 38 z Sept.), 5D Fn
330 (Nr. Sept.); Nachträge den Miıttheilungen über Bischof Saıler un! seıne Schwei-
zerschüler, 1N: Ebd 3/79—382 (Nr. 45 Nov.), 387—-389 (Nr. Nov.) Neben diesen
beiden Beiıträgen VO  - 1855 verweiılst Vonderach uch auf die Jahrgänge D ] 834 und 1854
(Vonderach 18 bzw. 373, Anm. 18 1ın denen Artıikel VO chweizer Sailerschülern erschienen
bzw. (ın der Beilage ZUTr Nr. 14. Juli der letzte Hırtenbrief Saılers VO Aprıl 1832
(vgl. Vonderach 165

1/ Emuil Spiess, Johann Michael Sailer und seıne Erziehungslehre, in: SK7Z 193Z, 145{ (Nr. 18
Maı), 154 (Nr. 19 Maı), 173-175 (Nr. 21 26 Maı), 185—-187 (Nr. 2. Juni), 193 f

(Nr. 23 unı), 221—-223 (Nr. 26 3() un1ı); vgl außerdem: Joseph Troxler, Hundert Jahre
Schweizerische Kırchen-Zeıtung 2-1 1N: eb  Q 463—468; Hans Dommann, Geıistige
Vorbedingungen und Wegbereıter der Schweizerischen Kırchenzeıitung, 1n eb 468—4 73
(beide Nr. Jubiläumsnummer)] 29 Dez.)
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Lütoltf über den Sailerschüler und nıchtresidierenden Baseler Domherrn Joseph
aurenz Schitftmann (1786—-1856) 18 SOWIle eiınen längeren Autfsatz über Saıiler aus der
Feder des Protestanten Altred Stucki , dem Vonderach War „eingehenderes Stu-
dium“ bescheinigt, aber auch „einzelne Mıfsverständnisse“ ankreıdet. „Eıne Ühnliche
Feststellung, w1e s1e Schiel“* gegenüber andern deutschen protestantischen Sailer-
veröffentlichungen macht, 1st auch hıer zutrefttend: Das mehrtfache Bemühen, Sailer

eiınem ‚katholischen Zeugen evangelischer Wahrheıit‘, einem ‚katholischen Bı-
schot mıiıt evangelischem Herzen‘ (Stuckı) stempeln, ın dem Sınne, ıhn gleichsam
als eınen Kryptoprotestanten erscheinen lassen“', beweist NUI, da{ß die Totalıtät
se1ınes Lebens und Strebens, die ıhn einem wahrhaft großen Katholiken macht,
siıchersten VO einem Katholiken erkannt und gebührend gewürdigt werden kann.

18 Leben und Bekenntnisse des Joseph Laurenz Schiffmann, Pfarrers, Decans und Dom-
herrn der 10cese Basel Eın Beıtrag Zur Charakteristik Saılers und seıner Schule 1n der
Schweıiz, Luzern 1860 In diesem Buch wurde der Bericht, den Schiftffmann aut Ersuchen der
Redaktion der „Schweıizerischen Kirchenzeitung“ vertafßt hatte (sıehe ben Anm. Saıiler
un! seıne Schüler AUS der Schweıiz, hıer: 319—322, 327-329), hne die dort erfolgten Aus-
lassungen „Sahz ach dem Originalmanuscript“ Lütolf 1: Anm. abgedruckt (13—-33), wWes-

Schittmann 1mM folgenden ach Lütolft zıtlert wıird Näheres Schittmann 455
mıt Anm. 16/.

19 ıschof J. M. Sailer (ein katholischer Bischot Mit evangelıschem Herzen), 1N: Allerle:i
Werkleute (sottes. Zehn Charakterskizzen, St Gallen 1939, 173-—-1 beı Schiel 51 un! nıcht
aufgeführt!

20 Zum Kirchenhistoriker und rıerer Bibliotheks- und Archivdirektor Hubert Schiel
(1898-1983), der sıch durch seıne editorischen und bıographischen Arbeiten die Saıler-
forschung ochverdient gemacht hat, sıehe Gunther Franz, Art. Schiel, 1N: BBKL (1995) 196—
199 (Werke un|! Lıt.)

Dıie Überschrift „Bıschof Johann Michael Saıler als Kryptoprotestant” tragt sıcherlich
ohne OSeE Absıcht eın Werbeblatt des Verlags ermann Aupperle für die Schrift VO Hubert
Schiel „Geeıinnt 1n Christo. Bischof Saıiler un! Christian dam Dann, eın Erwecker christlichen
Lebens ın Württemberg“ (Schwäbisch Gmünd

Ille Zıtate nach Vonderach Als weıtere, spezıelle „Quellen den Schweizer-
beziehungen Sajlers“ tührte Vonderach 1m Lıteraturverzeichnis (8f) die ‚w unvollständi-
SCHl und talschen Angaben wurden erganzt bzw. korrigiert): Oose: Göldlın], Eriınnerungen
den hochw. Herrn Joseph Wıdmer, Baden (Aargau) 1848; Peter Bannwart, Dıie Pfarrei Horw,
Fragmente ıhrer Geschichte, 1N; Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des hıstorischen
ereıns der tünt (Orte Lucern, Urı1, Schwyz, Unterwalden und Zug (Einsiedeln) (1861) o V
7 ’ 1er‘ 6/; Xaver Herzog, Geıistlicher Ehrentempel. Lebensbeschreibung etwelcher Geilst-
lıchen AUS dem Luzerner[ge]biet, Erste Reihenfolge, Luzern 1861; Fıdel Imhot, Ursache und
Zweck der VO Lande Urı ZU selıgen Nıkolaus VO Flüe angeordneten Wallfahrt, Altdort
1845; Johann Caspar Lavater, 1=1 O1 Denkschrift ZU!T hundertsten Wiederkehr se1nes
Todestages, hg. der Stiftung VO Schnyder VO' Wartensee, Zürich 1902; Aloıs Lütolf, [Nach-
rut Fıdel Imhof], In: Der Geschichtstreund (1863) VII f; Johannes Oesch, Dr. Johannes
Peter Mırer, erstier Bischot VO St. Gallen. Bıographisch-historische Studie, St. Gallen 1909;
Joseph Laurenz Schiffmann, Güglers Leben, Augsburg 1833; Johann Michael Sailer, (sast-
predigten 1n der Schweıiz, gehalten 1mM Herbste 1812, Luzern 1813 3 'g 1—74) (hıer sınd
fünf Predigten abgedruckt, Wwe1l ın Beromünster und Je ıne ın Rothenburg, Meggen
und Olten hıelt]; Ders., Die Kirchweıihteyer. Eıne Rede, gehalten September 1816 1n der
Collegiat- und Ptarrkirche Solothurn, Solothurn 1816 36, — Ders., Miıch Jam-
mert des Volkes Praktische Wınke für die Verkündigung des Evangelıums. Eın altes Büchlein
ın Auflage, Basel 1893 Kurzgefafste Erinnerungen Junge Prediger. Mıt einıgen Er-
läuterungen, bey Anlafß eıner öffentliıchen Prüfung herausgegeben, München 1791 2 9
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Gemäfß dieser Prämisse mochte sıch Vonderach als katholischer Priester besonders
beruten fühlen, über Sailer handeln: nahelıegend WalTr jedentfalls für ıhn als
Schweıizer, dessen Beziehungen seiınem Heimatland und seinen Landsleuten
AI1Ils Licht heben

Saılers Vorliebe für dıie Schweiz und dıie Schweizer
„Immer wiıieder ührten ıhn langersehnte Reısen ın Land In fast alle (zaue

reichte seıne persönliche Wiırksamkeıt, und durch seıne Schüler wurde ıhren
Bewohnern Seelsorger bıs hinein 1n dıie Urkantone.  « Z5 och das Interesse Saıilers für
die Schweiz wurde bereıts viel früher grundgelegt, denn seınen Lehrern
Jesuıitengymnasıum 1ın München, das VO:  - 1762 bis 1L77Ü besuchte, Wal neben
einem Bayern und eiınem Tiroler auch der Schweizer Joseph gnaz ımmermann
(1737-1797)“ „Besonders rühmte iımmermanns Talent un Fleifß Täglıch, ıne

1—100)]; Theodor Stromberger, Eıne Schweizerreise Johann Mıchael Saıilers 1mM Jahre 1798, 1n:
Neue Chrıistoterpe (Bremen/Leıpzıg) 1900, 881 15; 28 Hıstorisches Neujahrsblatt VO Urı für
das Jahr 1927 („enthält eın austührliches Verzeichnis der Pfarrer, Ptarrhelter und der aUus
Isenthal stammenden Geıistlichen miıt Je eiınem kurzem Lebensabrif$“: Vonderach 320, Anm. 38;
vgl eb  O 365, Anm. 16); [Joseph Wıdmer],; Der selıge Chorherr Franz Geiger. Laute 4US dessen
Leben; gesammelt VO Herausgeber seıner sammtlıchen Schriften, Luzern 1843; Ders., Der
katholische Seelensorger in gegenwärtiger eıt. Sechs Vorträge, bey Anlaf geistl. Exercıitien 1mM
Herbste 1817 VOT der versammelten hochwürdigen Geıistlichkeit aus dem Kapitel Hochdort
und 4UsS der Umgebung VO Wıllısan, hg und mit eıner Vorrede begleitet VO' Johann Michael
Saıler, München 1819; Eduard Wymann, Dıie Schicksale des katholischen Kultus 1n Zürich seıt
Ausgang der Retormation bıs ZUur Gründung eiıner kathol. Pfarrei, Zürich 1907 Neben
der gedruckten Literatur verweılst Vonderach uch auf ungedruckte Quellen 1mM Staatsarchıv
Bern („Dekretenbuch, No. 1 9 Protokaolle Justizwesen, Nr. 29, Manual Rathes, Nr. 82,
Missivenbuch Nr. Ct. Register Miıssıyvenbücher“), 1m Staatsarchiv Ur1 („Einzelakten
ber Sailer-Schüler“) und 1mM Stittsarchiv St. Leodegar/Luzern („Einzelakten. Verschie-
denes aAaus Privatarchiven, Gutachten, Briete ect.”), auf die sıch jedoch 1n den Anmerkungen
1Ur zweımal bezıeht, erstens mıt der Feststellung, dafß außer Johann Kaspar Gut (Vonderach
310) und Fıdel ebd 311) „1N den Protokollen des Erziıehungsrates und Reıise-
bewilligungen (Staatsarchıv Urı) bıs Jetzt keine anderen Sailer-Schüler ın Urı und
besonders AUS Urı aufgefunden werden“ konnten (Vonderach 365, Anm. 17), und zweıtens
durch den Abdruck VO  - reı bısher unbekannten Sailerbrieten VO 823/724 4aUus dem Stifts-
archiv St. Leodegar/Luzern (Vonderach 322-328; ıhnen Näheres 5. 463—465).
Aus der allgemeınen Liıteratur über Sailer ZOR tür den Teıl ber die Schweıiz wiederholt
heran: Georg Aıchinger, Johann Michael Saıler, Bischot VO Regensburg. Eın biographischer
Versuch, Freiburg Br. 1865; Phıiliıpp Funk, Von der Aufklärung ZU!T Romantık. Studien ZU!r

Vorgeschichte der Münchener Romantık, München 1929: Lang.
Vonderach 112 Dıie chweizer Urkantone sınd Urı, Schwyz und Unterwalden C  ald-

stätte“), dıe siıch 1291 1mM Kampf die Habsburger zu „Ewiıigen Bund“ 11-

schlossen, Aaus dem 1m 14. Jahrhundert die chweizer Eidgenossenschaft hervorging. Hıerzu
austührlich Hans Conrad Peyer, Dıie Entstehung der Eidgenossenschaft, 1 Handbuch der
Schweizer Geschichte 1) Zürich LY/Z 161—-238 1t.

Näheres Zıiımmermann Aaus Schenkon (Kt. Luzern), der 6—1 Rhetorik ın Mun-
hen (nur eın Jahr!) und iın Solothurn unterrichtete, ann zunächst das Predigeramt ın Solo-
thurn bekleidete un!: anschliefßend Protessor für Rhetorik 1ın Luzern WAäl, bei Sommervogel “  8  8
“1898) 51507; Schiel 559 und Franz Bauer (Hg.), Johann Michael Sailer. Selbstbildnıs
Eıne Auswahl autobiographischer Stücke, Eichstätt 192S8, 6/, der Recht daraut verweıst, da{fß
InNan gerade be1 ıhm sehe, „WI1e lehrreich die Kenntnis der Lehrer Saılers für dıe Kenntnis Saıilers
selbst 1St  “
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halbe Stunde VOT Anfang der Schule, kam der fleißige Lehrer 1n den Hörsaal, un las
den fähigeren Knaben, die auf seıne Einladung schon da T1, Aaus yuten Schritten
VO  < Darnach fragte die Horchenden, ob und WAarum das Gelesene schön, klassısch
IC sel, 1e16% s1e die versteckten Schönheıiten auffinden USW. Eben dieser Zimmer-
INann Wlr CD, der seıne Zuhörer mıiıt den ersten Gesängen VO Klopstocks Messiade,
die damals erschienen sınd 25 machte. Er 1st CS, dem Sailer die Erstlinge se1-
ner Bildung, un ohl auch den treundlichen ınn für Helvetia un:! hre Bewohner,

« 26der sıch damals be1 ıhm ganz besonders entwickelte, verdankt und letztlich (wıe
Vonderach hervorhebt) auch den Grundstock für seıne spatere Berühmtheit als
Schriftsteller.

„Bald SPaNnNnen sıch T1ICUEC Fäiden““: 1778 traf Saıiler ın Ingolstadt den retormierten
Zürcher Theologen Johann Caspar Lavater, der UVOoO nach Augsburg gereıist WAaäl,

den Wounderheiler Johann Joseph Gafßner kennenzulernen“. „ 5s 1st eın gyutes
Zeugnis für die Menschenkenntnis des Verfassers der Physiognomischen Frag-

da{fß schon damals 1mM Jungen Saıler dessen grofße Fähigkeiten erkannte.
Durch die Freundschaft mıiıt dem berühmten Mann, die Sailer glücklich machte, tand
seın Interesse tür die Schweiz NECUEC Nahrung.  << 50 och NS wurde dıe Fühlung-
nahme durch die zahlreichen Schüler aus der Schweıiz, dıe sıch schon 1ın den Dıiıllınger
Jahren ıhn scharten *. Sıe lıeben ıhm auch nach seıner Entlassung treu und
besuchten ıhn ın den Ferıien iın München und Ebersberg *. Wıe Vonderach vermutet,

25 Zu dem bedeutenden Dichter Friedrich Gottlıeb Klopstock (1724—-1803), VO  > dessen
Hauptwerk „Der Messıas“, einem Epos 1n 20 Gesängen und tast 20 01010 Versen, die ersten dreı
Gesänge bereıts 1748 und das übrige Werk 11773 verötftentlicht wurden, sıehe Gerhard
Sauder, 1n: Lex (1990) 392-399, bes 393 f’ Klaus Hurlebusch, 1n: TIRE 19 (1990) 271-275,
hıer: 271 Elısabeth Höpker-Herberg, 1N: LThK (1997) 139

Bauer Vonderach (T1E MI1t 361, Anm aßt diese Passage VO Sailers 1ın der drıtten
Person abgefaften Autobiographie L11UTE Me:  ‚9 allerdings zusätzlich die Schwei-
zer Schritftsteller vrecht 919}  > Haller (1708-1777, ıhm Gerhard Sauder, 1n LThK: 11995 |
1160), Johann Bodmer (1698-1 /’83, ıhm Woltgang Bender, Johann Bodmer und
Johann Breıitinger, Stuttgart und Johann Jakob Breitinger f  a  „ ıhm
neben Bender Gerhard Sauder, In: LThAK 994 ] 669), die Zimmermann Saıler und seiınen
Mitschülern nähergebracht habe Daiß Zimmermanns Unterricht 1n München sehr anregend
W al, zeıgt uch die Broschüre „Briefe tür Knaben aus eiıner kleinen Sıttenakademuie 1772 Diese
Akademıiıe hatte selbst eingerichtet. Es 1er chweızer und tünt Bayern, welche sıch
Dnselit1g über Gegenstände der Moral un! Lıteratur Briefe schrieben.“ (Bauer 67)

Vonderach 113
28 Zum Vorarlberger Bauernpfarrer Gaßner, „Ohne 7 weıtel der merkwürdigste Vertreter der

starken okkultistischen Welle, die damals durch Europa Zing ,  “ sıehe Josef Hanauer, Der
Teutelsbanner und Wunderheıler Johann Joseph Gafßner (1727-1779), In: BGBR 19 (1985)
303—545 (Zıtat: 516); Mantred Eder, Teuftelsglaube, „Besessenheıt“ und Exorzısmus 1n Deggen-
dort (1785—1791), 1n: BGBR 26 295—321, 1er 298—303

Die „Physiognomischen Fragmente ZUr Beförderung der Menschenkenntniß und Men-
schenliebe“ (4 Bde., Luzern/Wıinterthur 1775—78) Lavaters berühmtestes, ın SBalız
Europa rezıplertes Werk.

Vonderach 113 Zu dieser Freundschaft siehe 459—461 mit Anm. 190
4—1 begegnen uns Schwyzer, Luzerner, Zuger, Aargauer, Graubündner.“

(Vonderach 13)
32 Saijlers Entlassung erfolgte 4. November 1794; ach kurzem Auftenthalt 1n München,

der Münchner Nuntıus Gıiulı0 Cesare Zoglıo (1785—-1795) seıne Ernennung ZU

Hofprediger verhinderte, and sıeben Wegstunden entternt beı arl Theodor Beck —
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jefß gerade die „Verbannung“ das Band noch ınnıger werden, zumal Saıler die ühe
nıcht scheute, mıit iıhnen eın Repertorium der YaNzZCH Theologie durchzunehmen. Jjas
eorg Aichinger nımmt A dafß A4aus diıeser eıt „Jene bevorzugende Liebe“ datiert,
„die durch se1ın SaANZCS Leben tür die Schweiz und hre Bewohner hegte und bei
keiner Gelegenheıt auch auszusprechen versaumte 33 Während seıiner Landshuter
Lehrtätigkeit stromten ıhm erneut zahlreiche Studenten aus der Eıdgenossenschaft

„Im schweizerischen Quart des Bıstums Constanz und 1mM übrigen Lande hatte
sıch Sailers Ruhm verbreıitet, nıcht zuletzt durch seıne 1m ruck erschienenen
Vorlesungen aus der Pastoraltheologie *. lle Kantone den Vierländersee ” und
(Ost- und Westschweiz sınd VOT seiınem Lehrstuhl vertreten.“ Obgleıch Saıiler seıne
Vorliebe für die Schweizer oft verübelt wurde, konnte S1e doch „nıe verläugnen
und gestund diese, Ja zuweılen sıch arüber umständlich rechttertigend, auch ın
öttentlicher Vorlesung 37 Gegenüber Pfarrer Franz Josef Wankmiuller VO Hınde-
lang machte ebentalls keın ehl daraus: „Saıler erzählte vieles aus der
Schweıiz, Ööfters die Ferien zubrachte. Insbesondere lobte den andächtigen,
stillen, ernstien Gang der Leute 1ın die Kırche. Da sehe InNnan iıhnen A da{fß s1e sıch ZUuU
Gebete ammeln. Insbesondere gewahre Inan diese Züchtigkeit und Andacht den
Frauen. Dann erzählte VO  - gelehrten Mäaännern 1n der Schweıiz, die zugleich auf-
richtig ftromm sınd. Ebenso VO:  - Künstlern, die wahre Christen siınd.“ 38 Nıcht wenl1-
SCI eindeutig sınd seıne brieflichen AÄußerungen, WE eLtwa Schweizer Schüler
schrieb: „ES mMu das ıne Vaterland, dıe Schweıiz, und die ine Religion und die
gemeinsame Bıldung eın Trıppelband Euch schlingen bıs ın den Tod:; denn
ohne diese Eintracht könnet ıhr nıcht das Göttliche sıcher, kräftig gründen, w1ıe
Ihr sollt, und Ww1ıe hohe oth 1St.  .“ 39 der eın andermal: „Ich habe N  ’ dafß

« 40Schweizer zusammenhalten, und wünschte, da{fß alle Menschen Schweizer waren.
Sailer „liebte die Schweiz. Seine Briete künden Seine Tat beweist’s.  «41 esonders

anschaulich schıildert uns dies Schiffmann, dem Saılers orge iıhn und seıne

der als Pfleger des Malteser-Großpriorats ın Ebersberg eın geräumıges Schlofß bewohn-
t 9 Aufnahme, bıs ach fünf „Brachjahren“ 1799 Zzu Protessor der Theologıe iın Ingolstadt
ernannt wurde. Näheres diıesen Vorgangen und iıhren Hıntergründen beı Georg Schwaiger,
Johann Michael Saıler. Der bayerische Kırchenvater, München/Zürich 1982, 40—46, Beck
bei Schiel 620

33 Aıchinger 249
Bde., München 788/89 —  Za 8); den spateren Auflagen und Übersetzungen

vgl Schiel 647 (Nr. 52)
emeınt 1sSt der Vierwaldstätter Nee be1 Luzern.

36 Vonderach 114
Lütolf 23

38 Magnus Jocham], Franz Oose: Wankmiuller, Bıschöfl. Geıstl. Rat und Dekan des Land-
kapıtels Kempten und Ptarrer ın Hiındelang. Dessen Bıldung, Charakter un! Leben Von einem
Freunde des Verewiıgten, Kempten 1861 (zıt nach Schiel 51 489 Vonderach zıtiert ach
Aiıchinger 387 (nicht TF wı1ıe 1n Anm. 11 angegeben), der dıe Passage verkürzt wıedergıbt.

Sailer Schittmann (ın Luzern), Landshut, 21 Jan 1809 (zıt. nach Lütolft 32)40 Saıler dıe Schweizer ose Leonz Blum, Johann Petermann, Josef Laurenz Schittmann
und Johann Baptıst Schwerzmann, Wernigerode, Sept. 1807 (Zıt. ach Lütolt 30)

Vonderach 115 Wıe be1 vielen seıner deutschen Zeıtgenossen mogen sıch uch für Saıiler
ZeEWI1SSE Idealvorstellungen VO'  — einem Land alter Freiheit un! Sıttenreinheıit mıit der Schweiz
erbunden haben. Hıerzu Alfred Liebl, Das Bıld der Schweiz ın der deutschen Romantık
Sprache und Dıichtung } Bern/Leıpzıg 1946 (ND Nendeln
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Kommilitonen während seıner Wwel Landshuter Unıiversıitätsjahre 1807 und 1808
unvergeßßlıch blieben. „Es azumal gerade vierzehn Schweizerstudenten ın
Landshaut: einıge Jurısten, mehrere Mediziner, die meılisten aber Theologen. Sailers
Nähe, seıne gELTCUEC Autsıcht (durch ıhn wurde den Schweizern meılst Kost und
Logıs besorgt), seıne Nachfragen über das Wohlsein und sıttlıche Verhalten der
Schweıizer, seıne väterliche Weiısheit un: Liebe WAar den Schweizerstudenten eın
orofßer egen und ohne das könnte ich mır nıcht erklären, Ww1ıe nıcht OS dıe
eısten der essern und Entschiednern VO dem Verderben und den Schlingen der
Verführung, die s1ie VO allen Seıten autf Landshuts Hochschule umgaben, sollten
unverschont geblieben sein.“ Sailers nregung und Sorgfalt verdankten die
Schweizer auch ıhr geselliges Zusammenleben. S1e betrachteten sıch als Mitglieder
eiıner Famılıe und übergaben Sailer ıhr Geld, der darüber Rechnung führte und alles
ın dıe SO Schweizerkasse legte. „Jeder bekam, W as brauchte, alle hatten eld und
keıner kam kurz; der Protessor WAar eın Verwalter. Wenn Not WAaäl, halt
selber.“ * Hatte eıner der Schweizer Namenstag, tand eın großes est STa wobe!I
Saıler seınen eıgenen Namenstag, der ın die Herbstterien fieI jeweıls antızıpıerte
und hıerzu die Schweizer 1ın seıiıner Wohnung versammelte, „mMit Fragen, Ant-
worten, Nelc]ken, Anekdotenerzählen, Sıngen und Lachen 1ın ergötzlicher Heıter-
keıt  CC 45 den Nachmiuittag verleben. uch 1mM übrigen Jahr vergaßen sS1e seinetwegen,
da{ß S1e eigentlich ın der Fremde weılten, denn jedem Sonntagnachmittag CISaMlll-
melten sıch die Schweizer aller Fakultäten Saıler, der sıch nach dem Wohlergehen
und nach Neuigkeıten AUS$S der Schweiz erkundıgte, fragte, Ww1ıe ıhnen und
helten könne, und S1e mıiıt seınen Büchern beschenkte“*®. Selten tehlte hierbei eıner,
und auch ach den Vorlesungen 1n der Hochschule begleiteten ıh die meılisten der
Schweizer Studenten bıs Zur Wohnung, Ja einıge aufs Zıiımmer, ıhm noch Fragenstellen *. Schittmann berichtet, da{fß bei dieser Gelegenheıit L93:4 ungestort
Saılers Bıbliothek benützen konnte 48 und durch dessen Vermittlung auch die selten-
sten und kostbarsten Bücher Aaus der Universitätsbibliothek erhielt.

472 Lütoltf 16 (mıt eichten orthographischen Abweichungen auch be1 Vonderach 116)43 Vonderach 116

45 Lütolt
44 Sailer erachtete den Michaelitag (29 Sept.) als seınen Namenstag.

Aus Vonderach geht nıcht hervor, da{fß Saıler hiıerzu eıne Lotterie veranstaltete, beı der kei-
1lCT leer ausgıng, denn Wenn einer nıchts hatte, iıhm: 999 du Schelm, hast
nıchts bekommen. Sogleich mache mMır wıeder eın röhlich Gesıicht.‘ Dann ging 1nNs Bücher-
zımmer und holte ıhm uch eın Buch her, und wurden meıstens ach solchen Verloosungen
mıiıt den Tretftern uch die Nıeten honorirt.“ Lütolt 19)

Letzteres ach Lütolft
48 Beı Lütolt 1St dies sehr lebendig geschildert: „Mır Wr dieses gewöhnlich die Zeıt,

nıcht 1Ur ELW: das Bıer oder den schwarzen Kaffe mıiıt dem Protessor theılen, SOI1-
ern während sıch Saijler wiıieder ZU Studiren anschickte, 1mM innern Zıiımmer ın den vielen
alten Büchern, vorzüglıch den patrıstischen und ascetischen, erum nısten |wohl 1mM Sınne
VO „nesteln“ der „stöbern“], Tıtel und Stellen auszuschreiben, I1 Stöße MmMI1t ach Hause

nehmen, andere wiıeder zurückzubringen und Ort un: Stelle SEIZCN, hne dem
Protessor hıerüber Rechenschaft geben.“ Zur Bıbliothek Saılers schreıibt Vonderach: „Eıne
Reconstruction würde seıne gallzZ außergewöhnliche Vielseitigkeit eindrücklich VCI-
anschaulichen. Nach Ph Funk 1st eiıne solche Reconstruction leider nıcht mehr möglıch.“
(Vonderach 362, Anm. Verweıls auf Funk 69) Immerhin kennen WwIır den Buchbestand
seiner bischöflichen Bibliothek Verzeichniß VO Büchern AaUus dem Nachlasse des Herrn
Biıschots VO Regensburg, Johann Mıchael VO Saıler, welche VO Aprıl 1833 Al Nach-
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Wenn die Wıtterung ırgend erlaubte, holten ıhn die Schweizer Theologen
Uhr der Wohnung zu Spazıergang ab „Sailer eilte, sıch kerzengerade auf-

rechthaltend die weißgepuderte Perruque auf dem Kopf lange ausgedienten,
stark abgenutzten, Rothe schillernden runden Hut der Linken den sorglos
während dem Stehen und Reden nach allen Seıten krümmte, ohne Stock
z sıch Mi1L dem Nastuch Luft zufächelnd Jedermann grüßend turmschrıitt
Allen VOTaUSsS, lenkte eLtwa wıeder u blieb plötzlıch stehen, rief die Zurück-
gebliebenen alle ıhn, hatte TWa C1in Wort des Scherzes, der Belehrung oder LWa
111 Neuigkeıit berichten, Auftrag geben c 50 Wenn ust dazu
hatte, jef MIit iıhnen die Wette > und Wınter griff auch den Gang
Schneeballschlacht C1MN oder olhıtt über dıie glatte Fläche Eısbahn hın
uch WEn Saıiler diesen Erholungsstunden Banz den Protessor vergals ließen

Schüler doch 11C die Ehrturcht VEITINISSCIL, die S1IC dem Lehrer und väterlichen
Erzieher schuldig

Be1 starkem egen oder Schneegestöber wurde die Nachmittagsstunde Zimmer
zugebracht, sıch ebentalls iıhrer kleinen und grofßen Sorgen und Angelegen-

« 53heıten annahm, über Reden Schwyzerdütsch ”  or Lachen weıinte und keinen
gehen 1e1 ohne ıhm den 7Zweıtel oder Kummer abgenommen haben Gerne gab
Sailer den Schweizern auch Empfehlungen ZUuU Besuch VO Veranstaltungen sSsC1INCT

Kollegen und hatte C1M offenes Herz für bedürftige Studenten und andere

M1LLags Uhr und dıe darauf tolgenden Tage der bischöflichen Behausung Nıeder-
unster Lıt. Nro 156 öffenrtlich versteigert werden Nebst Anhange Sulzbach
1832 (162 >

? Perücke.
Lütolt 20 beı Vonderach 116 verkürzt wıedergegeben).

1 ]3., machte O! och weitergehende Angebote: „‚Ich wiıll dir O: fliegen, du Schlin-
gel, WECIN du mich azu ereden kannst.‘ Da mu{fßste der chüler alle möglichen Gründe her-
vorbringen, den Protessor ZU Fliegen bewegen, die dieser allemal ann sehr weıtläu-
fıg und sinnreıich oft syllogistischer Form die Einwendungen reassumırend wiıeder auf-
nehmen! gelehrt wiıderlegte. (Lütolf 20)

Schittmann berichtet, da{fß ıhm 1€es „be1 sCciNer Hast einmal übel hätte bekommen können.
Er tıel, Hut und Perruque flogen WEeIiL WCB Man hob angstlich bekümmert den Geftallenen auf,
der hoch auflachte, den aufgehobenen Hut un|! die Perruque ergriff und schnell wıeder we1ıter
schritt Lütolf 21)

Zuweıilen and ich mich und VO Saıiler ermunftfert etwa eine possirliche ede
schweizerischer Mundart vorzudeclamıren, ährenddem der Protessor aut dem Boden safß
un! VOT Lachen weıinte. Er WAar be1 derleı Anlässen kındlich roh un! leicht befriedigen
Lütolt 21 nıcht beı Vonderach!)

„Über das, W as Schweıizertheologen ı andern Kollegien hörten, fragte S1IC fleißig
auUs, bestimmte ohl elber, da{fß S1C bei Subregens Atzenberger, Privatdozenten, He-
räıisch bei Protessor Ast Griechisch un! dıe Geschichte der Philosophie, ann bei Breyer und
nachhın Ast Universalgeschichte hören sollten Lütoltf 23) Vgl hierzu auch Sıgmund
Egloff Domdekan Alois 'ock 5185/ Eın Beıtrag Zur aargauischen Kirchenpolitik wäh-
rend der Kestaurations und Regenerationszeıt Argovıa Jahresschrift der Hıstorischen
Gesellschaft des antons Aargau (1943) 161—309 1er 186 189 der schreıbt da{fß® sıch 'ock
der Wıntersemester 806/07 und Sommersemester 1807 Landshut studıerte, bezüglıch
der besuchten Veranstaltungen ‚weitgehend VO  - Saıler beeintlussen 1e1% (a 187) Näheres

Florian Atzenberger Friedrich Ast (1778-1 841) und arl Wılhelm Friedrich
Breyer jeweıls be1 Raıner Albert Müller, arl Bos/| Hg.) Boslis Bayerische
Biographie 8O0OO Persönlichkeiten AaUS 15 ahrhunderten, Regensburg 1983 bzw 95 vgl
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notleidende Menschen. So beauftragte Schittmann zuweılen, „für ıne alte kränk-
lıche Magd 1n meınem Logıs VO  - dem alten, Kırschgeist überbringen, den

CCeıgens Miıt sıch aus der Schweiz rachte Der Höhepunkt des Tages aber folgte
erst Uhr, OIl Schittmann uns eınen bıldhaften Eiındruck vermuittelt: „Über
Alles aber Denen, die hıezu das Glück hatten, die Abendstunden nach Uhr.
Nebst Petermann, Schwerzmann und Blum  >% ward mMI1r die Freude während meınes
Autenthalts 1n Landshut, ın diesen selıgen Abendstunden viel chönes VO Saıler
hören, das aber meıstens Herzensgeheimnıifß bleiben mufß, und ohl 1Ur für mich
und dıe miı1t dabe1 T, Werth hat.“ / Sailer las und erklärte dabei ıne eıt-

58
> vermuittelte ıhnen die Schätze derschrift oder „das ITIMMeEe Leben Jesu VO Tauler

Mystik, wIıes aber auch auf deren Getahren und Veriırrungen hın und führte s1e ın die
Ausübung ıhres künftigen Berutes 1mM Beichtstuhl, Krankenbett und auf der
Kanzel e1n. „Vor Allem zeıgte UunNns, Ww1e WIr Inwendiges VOL Gott ordnen und

cw1ıe WIr uns Christo gleichtörmig machen, VOT (ott wandeln sollen
aält INa  - sıch den geschilderten vertraulichen Verkehr Sailers mıiıt seinen Stu-

denten, namentliıch denjenıgen aus der Schweıiz, VOT ugen, kann nıcht VOCI-

wundern, da{fß Schitfmann gerade hıerın den besonderen Vorzug seıines Lehrers
erblickte: „Was auf den Schüler entschieden wiırkte und dessen Gemüths- un
Geistesrichtung VOT Allem bestimmte, nıcht fast  60 Saılers Schriften, Ja ıch

auiserdem Ast Altons Beckenbauer, Dıie Ludwig-Maximilians-Universität ın ıhrer Lands-
huter Epoche O—1 München 1992, x8—97 u.O., SOWIl1e Egloff 187, Anm. 30, und

Beckenbauer 81 u.O., Egloff 188, Anm. 32, SOWI1e Schiel 583BreyLütolt 28 auc bei Vonderach IL/; jedoch hne Beleg). Vonderach (363, Anm 23)
berichtet uch ber die Saılers Hıltsbereitschaft gegenüber einem Studenten aus der 1ta-
henıschen Schweiz gescheiterte Anschaffung eiınes bequemen Reisewagens für den damals
schon hochbetagten Weihbischof. Vgl hierzu und Saılers Praxıs christlicher Wohlträtigkeit
insgesamt meınen Autsatz über Johann Michael Saıiler „eıne wahre Sonne echtcehristlicher
Carıtas”, ın diesem Band 28/-298, hıer: 293297

Zu Johann Petermann (1764-1848), der als Ptarrer VO Rıchenthal (Kt Luzern) starb,
sıehe Lütolt 244 f, Vonderach 12; Schiel 5 1 17 Johann Baptıst Schwerzmann (1784-1 8)
AUS Rısch (Kt Zug), selıt 1812 Ptarrer VO Wylägeri (Aeger1/Kt. Zug?), vgl Lütolf 256 f, Von-
derach 313; Josef Leonz Blum Näheres 453 mıiıt Anm 159

57 Lütolt 22
58 Lütolf Das „Buch VO geistlıcher Armut“, eın» 1350 entstandenes,

mıttelhochdeutsches Erbauungsbuch ber dıe innere und außere Armut, wurde bei der TSt-
ausgabe (Frankfurt a. M dem Tıtel „Nachfolgung des Lebens Christıi“
durch Danıiel Sudermann (1550—1631) dem Dominıkaner ohannes Tauler (um 1300-1361)
zugeschrieben und VO da als Werk dieses bedeutenden Mystikers bekannt und hochge-
schätzt, bıs der bahnbrechende Ertorscher der Mystik, Heınriıch Denuitle (1844—-1905), 1877
auf die erheblichen Abweıichungen dieses (seither als sıcher unecht geltenden) Buches VO  -
Lehre un: Stil Taulers hınwies. Näheres hierzu bei Helmut Riedlinger, Art. Buch VO  - ge1st-
lıcher Armut, In: ThK (1958) /38; Taulers Leben und Werk sıehe Jürgen Lott, 1n BBKL

(1992) 589—593; Louise Gnädınger, 1N; LThLK (1996) 970—-972; dıes., In: LM 506—
508

Lütolt 23 (auch wörtlich zıtiert be1 Vonderach 117) Ahnlich berichtete der Sailerschüler
Franz Xaver Meyer ach aUus Klingnau (Kt Aargau) 1mM Jahre 1815, 99  a Saıler
1mM Wıntersemester die Theologen AUsS der Schweiz täglıch Abends Ma sıch versammelte
und eLtwa eın belıebiges Hauptstück des Neuen Testaments erklärte“ (Lütolf 272; ZAt. uch bei
Schiel 1, 514; Meyer sıehe eb 758).

sehr.
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darf SCH, nıcht tast seıne Vorlesungen, vielmehr WAar se1ın Privatumgang, seıne
ungemeın interessante Persönlıichkeıit, der Reichthum ın der Lıteratur, der Schatz der
Erfahrung, dıe sıch als unnachahmliche Lebensweisheit auspragten, seıne väterliche,
wohlwollende Gesinnung, seıne nıchts Böses argwöhnende Herzensgüte, dıe Kunst
unendliıch mehr verstehen geben können, als SCH, und jeden Schüler auf allen
Stutfen der Biıldung, ın allen Lebensverhältnissen, bei den verschiedensten wıssen-
schaftlichen Ansıchten, politischen und relıg1ösen Gesinnungen nehmen, WwI1ıe
Wal, ohne sıch ıhm teindlich gegenüberzustellen; aber dann allmälig ıhm das Herz
abzugewinnen und ıhn unvermerkt VO Vorurtheılen, Verkehrtheıiten, Sünden und
bösen Angewöhnungen loszumachen un:! ıhm ıne durch das Christenthum gehe1-
lıgte Wıssenschaft beizubringen. ehr noch als alles dieses predigte, bıldete, O
Saılers unerschütterlicher Glaube, seıne erleuchtete, alles durchdringende Herzens-
Andacht und Gottesturcht.“ 61

Diese starke Prägung und seın mahnendes Wort nahmen die Schweizer mıiıt ın ıhre
Heımat, „auf da{fß dort ZU!r Tat werde > OVON sıch Sailer auftf seınen Reısen ın die
Schweız, bei denen seıne Schüler besuchte, persönlich überzeugen konnte.

Saılers Reısen ın die Schweiz
Was Saıler VO seınem Eiınkommen nıcht tür Bücher, Hausbedarf und seıne vielen

mıiılden Gaben verbrauchte, wurde ın den Ferien „verreıiset“, wobe!I auch das Reisen
be] ıhm 1M Dienst des Nächsten stand. Am liebsten tuhr iın die Schweiz und
mehrte durch die unmıittelbare Berührung mıiıt Land und Volk seıne Vorliebe für
die Eıdgenossenschaftt, dıe miıt anderen promiınenten Persönlichkeiten teilte,
Goethe, Friedrich Leopold VO Stolberg®, Diepenbrock (der Saıler „auf mehreren
größeren Reısen 1ın die Schweiz un! den Rhein“ begleitete Ketteler® und der
Freiburger Erzbischot Hermann VO Vicari® alle mıt Saıiler selbst befreundet oder
miıt seiınem Kreıs ekannt. Insgesamt unternahm Saıiler zwiıischen 1778, als Lavater
besuchte, und 8724 Reisen ın die Schweiz, davon alleın selt 1806° Der

Lütolft 26 (mıt eichten Abweichungen auch bei Vonderach 118)62 Vonderach 118
63 Zu Stolberg, der 1mM Jahre 1800 Zzu Katholizismus konvertierte und durch seıne 1806-—

18158 erschienene, 15bändige „Geschichte der Religion Jesu Christı“ eiınem Mittelpunkt
des katholischen Deutschlands wurde, vgl ırk Hempel, Friedrich Leopold raft Stolberg
(1750-1819). Staatsmann un: politischer Schrittsteller, Weımar : 1997; Peter Noss, 1n:
BBKL 10 (1995) /-15 Gerhard Sauder, 1N: LThK: (2000) 1016 SOWI1e der Beıtrag VO
Erich Garhammer 1ın dieser Festschrift.

Melchior VO Diepenbrock, Geıstlicher Blumenstraufß aAaus christlichen Dichter-Gärten,
den Freunden heiliger Poesıe dargeboten, Sulzbach “1852, XIL

65 Zum „Arbeıterbischof“ Wıilhelm Emmanuel VO: Ketteler (1811-1877), se1it 1850 Ober-
hırte des Bıstums Maınz, siıehe Erwin Iserloh, In: TIRE 18 (1989) 109—-113; Erwin Gatz, In:
LThK:

66 Näheres ZU drıtten Oberhirten der Erzdiözese Freiburg (ab Vıcarıj868),
dessen Mutter eıne Luzernerıin WAalfl, bei Karl-Heınz Braun, 1n: atz 1803, 774—778; Barbara
Henze, 1n ThK (2001) 759 Vonderach (364, Anm. schreıibt, se1l „wohl jener Bıschof,
der neben Saıiler VO Deutschland her die innıgsten Beziehungen Zur Schweiz pflegte“, und bıs
1Ns hohe Alter Reıisen dorthin unternahm.

6/ Vonderach spricht in Anlehnung Schiel Sailer un|!| Lavater VO 15 Schweiz-
reisen, jedoch korrigiert sıch Schiel 1n seıner spateren, ausführlichen Zusammenstellung VO
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« 681ebste Autenthaltsort, Ja seın „Standquartier > WAar be1 seiınem Schüler Car/| (Karl)
eyer (1769-1830)° 1M malerısch gelegenen orf Meggen Vierwaldstätter See,
VO Aaus nıcht L1Ur Ausflüge iın dıe Umgebung unternahm, sondern seıne
Freunde un! Schüler 1ın der gaNnzZen Schweiz besuchte, die ıhn ihrerseıts ın Meggen
aufsuchten, ıhm hre Reterenz erweılısen und 1in den verschiedensten Anlıegen
Belehrung und Irost erhalten. esonders viele Schüler zählte Sailer 1m Kanton
Luzern, aber auch 1ın Zug, Zürich, Bülach, Solothurn, Schaffhausen, St Gallen und
andernorts tand sıch 1n. Selbst 1mM Urkanton Urı1, sich keın Besuch nachwei-
SCI1 läßt, findet sıch die Spur seınes Wırkens. „Das gilt nıcht L11UI VO seinen zahlrei-
chen Werken, die heute noch 1n der Kapıtelsbibliothek und ın Ptarrbibliotheken
erhalten sind, sondern auch VO seınen dort wiıirkenden Schülern.  « 70 / war amtıerte
Johann Kaspar Gut TST Ende VO Saıilers Reiseperiode als Pfarrer VO  3 Isenthal
1mM Kanton Urı 815-—1 822) /1 und Fıdel Imhof kam gar erst nach Saılers Tod 1mM Junı
1832 als Pfarrer nach Silenen , doch bereıts viel trüher begegnen WIr dem Eınsatz
Sailers tür einen Urner Bürger, nämlıch den Einsijedler Benediktiner Alois Jauch

nach >der, der Verbreitung häretischer Lehren und Schriften angeklagt,
1797 über Stein und Schaffhausen nach Zürich Lavater flüchtete. Nachdem -
ohl Konventualen des Klosters Einsiedeln als auch Lavater vergeblich versucht
hatten, Jauch ZUTr Rückkehr bewegen, emühte sıch Saıler 1n eiınem nıcht mehr
erhaltenen Brief, ıhn VO dem Schritt abzuhalten, den dann doch hat, nam-
ıch VO Übertritt ZU Protestantısmus 73

Schittmann ISt wıederum, der uns anhand seıner eigenen „Rekrutierung“ I1-

schaulıicht, wI1ıe Sailer seıne Schweizreisen gestaltete. „Saıler War in den Herbstferien
1806 gerade 1n der Schweizf nahm sıch sogleich treundlıch meıner und nachdem

Saıilers Reıisen (Schiel 1—-614, l1er‘ 611) dahingehend, dafß die Reıise 1mM Herbst 1791 den
„bayerischen Kırchenvater“ nıcht 1ın diıe Schweiz, sondern nach Oberbayern (Hauptaufenthalt
1ın Füssen/Allgäu) tührte. Vonderach (364, Anm. 12) betont, dafß Saıler „diese Reısen, dıe voll
Unbequemlıichkeıt sınd und viele Getahren bergen, mMi1t bewunderungswürdiger innerer uhe
und Beschaulichkeit“Niehabe

68 Philipp Kaspar, Aloıs Gügler u827 FEın bedeutender Luzerner Theologe 1mM Span-
nungsfeld VO Aufklärung und Romantık, Schüpfheim 1977,; 192

Zu „Karl/l dem Frommen“ (Saıler Johann Baptıst Ruoesch, deeg, Sept. 1794; ZAtT. ach
Schiel 228; auch 120; ZU Hofrat un! Öttingischen Regierungspräsiıdenten Ruoesch
|1744-1 832]1, eınem der aAltesten un! besten Freunde Saıulers, sıehe ebd 630), einem der 1eb-
lıngsschüler Saıilers 1n Dillıngen, dem September 1793 1n der Ptarrkirche deeg All-
gau) die Primizpredigt hielt Ca 160—1 f3 sıehe uch Anm. 89) und der se1ıt 1798%
Ptarrer VO Meggen (am Luzerner dee) WAal, sıehe Vonderach 31Z: Lütolf 2730# (hier jeweıls
„Mayer” geschrieben); Lang 17 Schiel 628 Bereıts be1 Meyers Eltern 1in Küfßnacht hatte
Saıiler be1 seıner Schweizreise 1792 Autftnahme gefunden (sıehe hierzu 441)

Vonderach 127
71 Gut (1791-1 845) AaUus Kaltbach 1m Kt Luzern, der das Priesterseminar ın Luzern ab-

solviert hatte, War VO 1822 bıs 1834 Ptarrer 1n Menzberg (Kt. Luzern) und anschließend
Chorherr 1in eromuüuünster. Näheres be1 Lütolf 243; Vonderach 310 MmMi1t Anm. 38

7Zu Imhot sıehe 450 mıiıt Anm 138
Weıteres Aloıs (Taufname: Aaver) Jauch, der sıch 1mM selben Jahr der Herrnhuter

Brüdergemeine anschlofß (hıerzu Hans-Beat Motel, Art. Brüderunität 1 iIn: LThK: 11994]
FE 1798 heiratete und sodann Pfarrer VO: Sebastianowka 1n den Wolgakolonien wurde, be1
Schiel, Sailer und Lavater 140 f! Schiel 567

Idiese sıebte Schweıizreıise Lrat Sailer September 1806 iın Landshut all, S1e führte ıhn
über ZürichaSept.), Meggen (28 Sept.—-23. Okt.), nochmals TZürich _-Okt.) und
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MI1r über dıe Vortheile des Studıirens ın Landshut un Ww1e ıch dieselben benut-
C111 hätte, Mehreres und Austührliches gesagt””, wıes mich d W1e iıch mich auf dıe
Reise rusten, W as für Reisebedart iıch mıtnehmen musse, un:! eröffnete mır, da{fß CI,

für miıch Unertahrnen und Unbehültflichen bestens SOrgen, mich selber auf
seiner Rückreise nach Landshut mıtnehmen wolle Miıt Petermann un:! Schwerz-
ITLATETL, WwWwel Schülern der Phiılosophie Aaus Meierskap([p]el”®, dıe ebentfalls ın Landshut
Theologie studiren wollten, tuhr 1C. nach St. Gallen, wohiın Sailer bereıits OrTaus-

geeılt. Dort und überall, WIır hınkamen, durch aılers Cüte bestens aufgenom-
INCNMN, verschmerzte ich allmälıg die Sehnsucht nach den zurückgelassenen Eltern und
NeUuUunNn Geschwisterten. Für das Reısen War Saıler, der alle Ferien weıthın ın die Ferne
Pılgernde, ganz gemacht. Mıt allen Reisebequemlichkeiten bekannt, mıt allem mMOg-lıchen Reisebedart ohl versehen, überall, hinkam, bald un: Sanz Hause,
wußte auch die dreı ıh begleitenden Studenten recht guL anzuleıiten, Ww1e S1e sıch
ın Allem benehmen hätten. Das Reisegeld ward VO  —; Jedem ın ine Kasse UI*ten und einer ward Zu Zahlmeister gemacht; eın Wagenmeıster hatte tfür das Fuhr-
werk und Gepäck SOTrTSCH; eın Speisemeıister machte Quartıier und bestellte die
Kost. Wır tuhren Extrapost Tag und Nacht über Lindau, angen, Leutkirch bıs
ach Föhringen ZUuU Ptarrer Feneberg ”‘ Der freundliche, alte Pfarrer MmMI1t dem
Stelztufß hülpte” troh und geschäftig herbei, VOT Freude Sanz außer sıch, da den
längst 1T1warteten alten Duzftreund VOT sıch sah Um seinetwillen wurden dıe dreı
Schweizer WwI1e alte Bekannte behandelt Jedermann der Strafße aut grüßend,sıch, konnte, mıiıt den Leuten freundlich unterhaltend, 1e6ß überall stille hal-
ten, Jemand auf der Straße eben remder Hülte bedurfte. Er langte Aaus$s den
Büchern, mıt denen alle Kutschensäcke voll gepackt, bald dieses, bald jenes her-
VOI, darın blätternd, daraus miıt dem Bleistitt notirend, las für sıch, oder dann aut
und miıt großer Begeıisterung daraus VOIL, 1e1 sıch durch einen Andern vorlesen, das
Gelesene wıeder durch allerhand Bemerkungen unterbrechend. Dann wıeder WCB

St. Gallen (28./29 Okt.) ach Vöhringen der Lller (30 Okt [SO Schiel 380; die Angabe be1
Schiel I1 613 dagegen (23.) dürtte auft eiınem Versehen beruhen] Nov.), Ptarrer Fenebergwiırkte, und endete November wıeder 1ın Landshut (nach Schiel 613)75 Schittmann hatte we1l Jahre Theologie 1n Luzern studıiert.

Korrıigiert ach: Saıler un! seıne Schüler AauUus der Schweıiz, in: SK/ 1855, 319 DDas Ptarr-
dort Meıerskappel (Kt. Luzern) lıegt Nordosthang des Rooterberges und der Grenze
ZU Kanton Zug.F Johann Michael Feneberg (1751—1812) WAalr gemeınsam mıit Saıler Novıze 1mM Jesuuten-kolleg 1n Landsberg/Lech SCWESCH und kam, 1775 ın Regensburg Zzu Priester geweiht, autf
dessen Veranlassung 1785 als Gymnasıalprotessor ach Dillingen, ıhn mıit Saıler, der damals

der dortigen Universıiutät ehrte, eine herzliche Freundschaftt verband. Unter dem Einflufß
seınes etters Martın Boos schlofß sıch Feneberg, VO 1793 bıs 1805 Pfarrer VO deeg (Allgäu),der Allgäuer Erweckungsbewegung d} deren Zentrum seın Ptarrhof ın deeg wurde Nach
einer Maßßregelung uUrc das Augsburger Ordıinarıat „Schwärmerei“ WAar Feneberg,dem Saıler eiıne eıgene Schrift wıdmete (Aus Fenebergs Leben, München 1814, Sulzbach “1841

3 9 1—256]), VO 1805 bıs seiınem Tod Ptarrer 1ın Vöhringen be1 Ulm. Näheres ıhm
bei Hıldebrand Dußßler, Johann Michael Feneberg und die Allgäuer ErweckungsbewegungAllgäuer Heimatbücher 62)7 Kempten 1959; Schiel 623 f’ Schwaiger 5/-62, Mantred Heım,
1 Horst Weıigelt, 1: BOO) (2000)

hüpfte. Feneberg mu{fte 1mM November 1793 nach einem Sturz mMı1t dem Pterd das
rechte Beıin amputıiert werden (daher Saılers Anrede ın eiınem Schreiben VO 24. März 1805
„liebster Stelzfufß“; ZAt. ach Schiel 307)
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mıiıt den Büchern. Sailer fragte die Studenten über das Gelesene: über das, W as sS1e frü-
her gelesen un! gelernt; zeıgte ihnen, W ds studıren heifße und Ww1e€e S1e anzugehen
hätten, rechte Studenten werden; w1e selber eın Student se1l und als ıhr
künftiger Mitschüler mıiıt ıhnen studıren wolle Da erzählte uns wıeder Geschich-
ten, Anekdoten, gab uns Räthsel auf, altete dıe Hände, schlug die ugen und
betete lange stille tür sıch, zuweılen aut und gab uUuls herzliche, bewegliche”” 73i
sprüche, w1ıe WIr Seelenheil wırken, Christo gELFCU nachtolgen sollten, W1e
wichtig un! einstige[r] Berut sel, und wıe Wır ems1g und gELFrEU Uu1lSs
dazu vorbereıten sollen Feneberg wollte seiınen Freund nıcht bald lassen und
schickte dıe drei Studenten ın seiınem eigenen Fuhrwerk nach Ulm OITaus Von da
kamen WITr, durch Saıilers schriftliche Empftehlungen überall unterstutzt, wohlbehal-
ten über Dıillıngen und Ingolstadt ın Landshut A traten dort den Studenten
alte Bekannte AUS der Schweiz und ernten viele T1CUC kennen.

Sailers letzte Schweizreise 1mM Herbst 1824, VO der der Regensburger Weıihbischoft
Oktober 1ın die Donaustadt zurückkehrte“, hatte eın übles Nachspiel ın der

Presse. Dı1e „Allgemeine Zeıtung“ berichtete nämlıch Dezember, gebe ıne
geheime, freimaurerähnliche Gesellschaft der „Consistorialen“, 1ın die 1Ur Personen
der öheren Geıistlichkeit oder VO großem Eintlu{fß aufgenommen würden; ıhre
Hauptstützpunkte se]en Freiburg (Schweıiz) SOWI1e Chur, und kleine Kongresse der
„Consistorialen“ versammelten sıch I  n be] Protessor Gügler ın Luzern (eiınem
Sailerschüler)”. An diese Meldung anknüpfend, teilte die Zeıitschriftt „Hesperus” 1mM
Maärz des tolgenden Jahres mıt diese gefährliche Gesellschaft se1l 1ın Landshut Orga-
nısıert un VO  — da ın dıe Schweıiz, 1Ns Münsterland und ın eiınen Teıil Hollands VCI-

pflanzt worden; Saıler habe miıt seıner Haushiälterin und seiınem Sekretär Diepen-
brock 1Im Herbst die „Consıiıstorialen“ der Schweiz exorzlert. „Glücklicher Weıse

1ın diesem verleumderischen Produkte die Farben grell und mıt plumper
and aufgetragen, da{fß kein vernünftiger Mensch über den Werth dieser Anklage 1mM
Zweıtel se1ın konnte.“ Vonderach emerkt hıerzu, dafß Saıiler nıchts ferner gelegen

79 bewegende, anrührende.
S0 Lütolt 13-16 beı Vonderach 1272 1Ur 1ın knapper Zusammenfassung).

Saıiler schrıeb über diese Reise Nov. 1824 den ıhm befreundeten Berliner Rechts-
lehrer und spateren preufßischen Mınıiıster Friedrich arl VO Savızny (1779-1 861) „Die Reıise
selbst hat mich 5anzZ besonders gestärkt, enn ın keinem andern Lande sah iıch die Bildung der
Geıstlichen w1ıe ın der Schweiz (besonders Luzern, Toggenburg, St. Gallen) gedeihend und

gediegen. Und das stärkt den Bıschot, der vierundvıerz1g Jahre dieser Bıldung arbeitete.“
(zıt. ach Schiel 489; Savıgny sıehe Maxımluilıan Hommens, 1In: LThK: [2000] 92) Über
dıe Reiseroute informiert Schiel 614 Zum folgenden siıehe Aichinger 435

Zu Gügler sıehe 446 —448 mıiıt Anm 126
Das VO Christıian arl Andre herausgegebene und VO 1809 bis seiner Eınstellung

1832 e1ım Verlag Cotta (Stuttgart/ T übıngen) erscheinende ournal trug den Untertitel „Ency-
clopädische Zeitschrift für gebildete Leser“. Der einschlägige Artikel, der auft den VO Dez
1824 datierenden Artikel 1ın der Allg Zeıtung Nr. 347 12 Dez. 1824, antwortetl, fin-
det sıch 216{1 (Nr. Maärz; auch bei Schiel 51 653 f eiıne Sailer VOT dıesen Anwürten
1n Schutz nehmende „Erklärung, betreffend die letzte Reise eınes hochverehrten Lehrers 1n dıe
Schweiz“ Aaus der Feder des Landshuter Phiılosophieprofessors Salat (1766-1 851), den
Lütolft 107) als „Muster eınes aufgeklärten Idioten“ tituliert (zu ıhm dam Seigfried, 1n
LThK Q  N 11999] 1478 t und 1ın dieser Festschrıift), eb  O 1ın Nr. Maäarz (auch be1 Schiel 51

Aıchinger 4236 (zıt. auch beı Vonderach 124)
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ware als solche Machenschaften:; vielmehr auch seıne Reısen „eıne Art ADO-
stolıscher Mıssıon“ S heifßt doch ın den Erinnerungen eınes Sailerschülers: „Sein
Wandern ın der Schweiz herum geschah nach dem Vorbilde, welches der Weltheiland
autf den Wanderungen mi1t seınen Jüngern 1mM Lande Judäa und Samarıa gegeben.
Immer begleitete ıh eın Zug seiıner Schüler, seiınem W arillelNn väterlichen Her-
A für Wahrheıit und Liebe EeTIWATINECN und AaUus seinem Munde Worte der Weıs-
heıt, der Ermunterung, des TIrostes und Rathes vernehmen. Ofrt sah INa
auch zwolt seiıner Jünger ıh herum, die Eınen holten ıhn schon beim Eiıintritt 1ın
dıe Schweiz ab und dıe Andern begleiteten ıhn bıs die renzen. Und nach dem
Beispiele se1nes Herrn und Meısters verkündete überall, sıch einıge Tage
aufhıielt, das Wort Gottes, und War mıt einer solchen Salbung und Nachdruck, da{fß
das 'olk auch VO ıhm Er redet 0 2LE Eıner, der Macht hdt.“ S6 So predigte
zweımal in der Kırche des Kollegiatstifts St. Mıchael Beromunster Kanton Lu-
zern)”, wıederholt ın Meggen, eiınmal 1ın Olten Kanton Solothurn), eiınmal ın der
Kollegiatkirche VO Solothurn selbst 688 und einıge ale bei Primizen, „ WEIN
FEıner seıner geliebten Schweizerschüler eben während seiınem Autenthalte iın der
Schweıiz seıne Messe las Ja auf seiner letzten, schon erwähnten Schweiz-
reise „hielt auf jeder Statıon, übernachtete und 1mM Tage verweılte, nach der

90heıl Messe ıne Homiulıe mıt der ıhm eıgenen Eındringlichkeit und Salbung
Wıe ohl sıch Saıler in der Schweiz fühlte, spiegelt sıch besonders gut ın seınen

Tagebuchaufzeichnungen. 50 notıerte sıch be1 seinem zweıten Autenthalt 1m
Herbst 1792, als be1 der Famiıulıie seınes Dıllınger Schülers Joseph Baltassar 1ın
Luzern wohnte”, ın se1ın Tagebuch: AIch konnte 1ın der Famaiulıie Baltassars w1ıe eın
Hausgenofs leben: überall begegnete MI1r Liebe, Natur und Wetteifer, mır dienen.
Nıchts hemmte meınen treien 1nnn Täglich las 1C. ın der Hauskapelle Messe, trank
darauf mıt allen Bewohnern des Hauses Kaftee, las danach ıne Betrachtung AUS

Fenelon VOT, ging dann meıne Arbeıt, ging die alten Freunde ın der Schweiz die

Zıt. ach Aıichinger 384
Nachträge den Mittheilungen über Bischof Sajler un! seıne Schweıiızerschüler, In: SK/Z

1855, 379387 (Nr. 45 Nov.), 38R7—389 (Nr. 46 NOov.), ler' 379 Der Autor dieses Be1i-
trages (379 f bleibt AHNOILYIN, Vonderach bezeichnet ıhn als einen „seıner Schüler AaUuUsSs
Luzern“. Der Schlufßsatz lehnt sıch 1,22b enn lehrte S1e Ww1e eıner, der (gÖött-
lıche) Vollmacht hat, nıcht w1ıe dıe Schriftgelehrten“ (vgl Mt 77 2 ‚ 4) 32)87 Sıehe hıerzu Helene Büchler-Mattmann, Art. Beromünster, 11 LThK: (1994) 287

88 Dıiese Predigt und einıge weıtere, die 1ın der Schweıiz hielt, sınd uch 1mM ruck erschıe-
nen (sıehe ben Anm. 22)

Nachträge den Miıttheilungen ber Bıschot Saıler und seıne Schweıizerschüler, a.a.O
379 FEıne Sammlung VO Primizpredigten Saıilers 1st 1935 erschienen: Johann Michael Saıler,
Vom Priester und VO Priestertum. Achtzehn Primizpredigten un! ıne Sekundizpredigt, hg.

ermann Hotfmann, Breslau 1935 arunter sınd uch drei, die für chweizer Schüler
hıelt, ämlıch für arl Meyer ja sıehe ben Anm. 59), Johann Ev. och ach

AUS Büttikon 1mM Kt Aargau (169-178; ıhm sıehe Lütolt 270 f, Vonderach 311) un!
Franz Xaver Brandenberg aAaus Zug Letztere Predigt, die Saıler 1798 ın Ebersberg
9würdıgte Vonderach besonders, da Saıler 1n ıhr gestand, da{fß ach der Schweiz
. der vielen Freunde und der edien Natıon willen eıne Art Heiımweh empfinde und

empfinden ungescheut bekenne“ (a2.a:© 107); 1808 besuchte Saıiler Brandenberg ya
1ın seiner Heımatstadt, dıeser als Protessor der Rhetorik un! Prätekt der Stadtschulen

wirkte; vgl Brandenberg Lütolf 230 Aichinger 256; Vonderach 309; Brandl 27 22
Nachträge den Mittheilungen über Bischot Saıler und seıne Schweizerschüler, a.a.0

91 7Zu Baltassar austführlich 464
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erge anzusehen, besuchte Menschen und ward überall Gott getriebenI 92

Nıchrt wenıger ıdyllısch lhıest sıch seıne Eıntragung 1ın Küfnacht 1mM Kanton Schwyz
beı Meyers Eltern: „Karl Vater melkte gerade seıne Kühe, als iıch ıhm seınen Sohn,
mich und Baltassar zuführte. Er ruft seinen Kühen w1ıe Gott den Sternen, jeder
be1 iıhrem Namen, un S1e kommen und geben ıhrem Pfleger Miılch.“ ach dem
Abendtisch hielt Saıler der panzen Famaiıulıie einen leinen Vortrag über das Beten und
betete schliefßlich selbst AUus dem Innersten seınes Herzens, „WI1e iıch glaubte, dafß
meıne Zuhörer beten sollten“. eım Frühstück nächsten Morgen las iıhnen die
Bekehrungsgeschichte des Saulus aus der Apostelgeschichte Vor „Es WAar uns, als
WE WIr Jesum Au der Wolke sprechen hörten, und als nanıas das Wort sprach:
‚Bruder Paulus, der Herr Jesus schickt mich Dır‘ konnten die Iränen unNnseren

ugen nıcht tehlen.“ Anschließend bestiegen Meyer und Saıiler Uhr MOTrSCHNS
den Rıgiberg. „Ich und ar] reuten uns der Aussıicht, die sıch ımmer verschö-
6} schrieben ıne Sennerhütte das Wort ‚Fürchte (sott un! lıebe deinen
Nächsten‘;, un tranken darauf 11SCI H deutschen und schweizerischen Freunden

e 9die Gesundheıt VO dem Weıne, den Karl AUS seiıner Tasche ZOß.
Von einer, nämlıch Sailers vierten Schweizreise 1im Frühjahr 798 besıitzen WwIır sehr

austührliche Tagebuchaufzeichnungen ”, ın denen sıch tiefsinnıge Meditatıionen,
wa über Lavaters Karfreitagspredigt ”®, ebenso tfinden w1ıe hochpoetische Stellen,
z. B Jjene über den Bodensee: „Der Bodensee eın wunderbares Bette, weıicher als
Sammet, beweglıch und schaukelnd Ww1e€e das Glück; dunkelgrün Ww1e€e die Wıese 1ın der
Dammerung, leicht edeckt miıt Miıllionen und Miıllionen Spiegelflächen; be-
schiıenen VO der Sonne, die sıch ın den Spiegelflächen malet un: mıiıt ust herabsıeht
Ww1e€e auf den bewegliıchen Rücken einer Mücke:; begrenzt mıiıt schneebedeckten, blen-

92 Johann Miıchael Saıler, Tagebücher, zwıschen Sept. und Okrt 1792 (zıt. ach Schiel 51
182) Zu Francoıis Fenelon de Salıgnac de la Mothe (1651-1715), Erzbischoft VO Cambrai,
sıehe Gerda VO  — Brockhusen, 1N; ThK: (1995) 1231 Seine geistlichen Schritten wurden da-
mals ın katholischen wıe evangelischen reisen eifrıg gelesen; Saıler, der ach Berchtold
Schindler Fenelon den tranzösıschen Schrittstellern „vorzüglich, Ja vielleicht meısten
hochschätzte und lhebte“ (ZiE. ach Schiel 51 375) un! selbst „Fenelon Deutschlands“ ZCeNANNL
wurde (vgl ebı FÄLE empfahl S$1e auch seınen Schülern ZU!r Lektüre. Zu dem depressiv all-

lagten Schindler (1782-1 849; Taufname: Joseph), der 803/04 iın Landshut als Zimmergenosse
Güglers un! Freund Schittmanns studierte un! 1823 ach einıgen Jahren als Seelsorger ın das
Benediktinerkloster Engelberg (Kt. Obwalden) eintrat, be1 Lütolt 245—-247/; Vonderach 313 mıiıt
Anm 2 9 Schiel 51 747 u. O.; Kaspar 193 fu.ö

43 Apg 9, 1—22; die 1mM tolgenden zıtlerte Stelle 1st 917
94 lle Zıtate ach Johann Miıchael Saıler, Tagebücher, Sept. 1792 (ın der Wiedergabe be1

Schiel 183 Diese Tagebuchnotizen ZU!r Schweizreise 1792, dıe VO  — 10. September bıs
Oktober dauerte (Näheres ZUT Reiseroute be1 Schiel 61 1)’ kennt Vonderach nıcht.
95 Dıiese Notizen, dıe Saıiler Zzu Neujahr 1805 vermutlıch Eleonore Auguste Grätfin

Stolberg-Wernigerode sandte (1748-1821) un! die beı Vonderach sehr austührlich referiert
werden 126—133; ıhm gilt die Grätin als tatsächliıche Adressatın), sınd vollständig veröffent-
lıcht bei Theodor Stromberger, Fıne Schweizerreise Johann Michael Saıilers 1mM Jahre 1798, In:
Neue Christoterpe (Bremen/Leıpzıg) 1900, 88—1 Der Kontakrt der evangelıschen, 1n
Wernigerode (Harz) lebenden Gräfin, mıiıt der Sailer eın lebhatter Brietwechsel und manche
Besuche verbanden, WAar UrcC se1ın „Vollständiges Gebetbuch tür katholische Christen“
(München zustandegekommen, das ıhm noch viele weıtere Verehrer und Freunde
tührte. Sıehe hıerzu Schwaiger 29—31 miıt Anm. 41; Schiel 634 U, eg96 „6. Aprıl Zürich, Charfreitag. Lavaters Predigt voll Wahrheit und Klarheıt, eın wah-
L e Zeugnıs VO ode Jesu.” (Stromberger 100)
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denden Gebirgen; besetzt seinen Enden mMIit Thürmen, Städten Dörtern belastet
MI1 lebendigen 1egen, die santt dahıinfahren Und ıch 1ege MI1L dem
markdurchschauernden Gedanken Ocean, Ocean der Liebe, WIC lange zappele iıch
noch aufßer dır, wWAann versink iıch deinen Abgrund!“ ” ber auch Liebe ZuUur
Schweiz kommt darın erneut Zu Ausdruck Von Frauenteld bıs Wıinterthur Dıie
schönste Fahrt zwiıischen Weinbergen und keimenden S5aaten, die, lınks und rechts
MI1L Hügeln begrenzt leblichen (Garten darstellen, dessen Ende sıch aufwärts

herüberragende Schneegebirge verliert « 98 der „Der schönste (Csarten (sottes
WAaTe Helvetia, schön als aufßer und ohne Eden SC1MH kann, WEeNn Ordnung,
Ruhe, Frieden, Liebe allgemeın und allein herrschten. e 99 In Wıirklichkeit WAar dem
nıcht 5 denn gerade ı I  1 Frühlingstagen des Jahres 1798 WAar die Besetzung der
chweız durch tranzösısche Truppen ı vollem ange, die Aprıl ı die Gruün-

100 Indung der „Helvetischen Republık“ als Vasallenstaat Frankreichs mündete
Immensee uger Nee War durch die franzosenfreundliche Stellungnahme des
dortigen Kaplans und Sajlerschülers Carl eyer, den WITL bereits als dessen Gast-
geber Meggen kennen, Zerwürtnis M1 der Gemeinde gekommen, das
Saıiler War nıcht beseitigen dem eyer aber ımmerhın TIrost und Mut ZUSDIC-
chen konnte, W as ıhm als vornehmster Reisezwec erschien uch dessen eiıd-
geprüfter Mutter gedachte CI, ebenso WIC der Multter SC111C5 Schülers Franz Xaver

101 Immer wıederBrandenberg, deren Wesenszuge iıhn stark beeindruckt hatten

” Stromberger 95 (2 Aprıl)98 Ebd 99 5 Aprıl)99 Ebd 102 (8 Aprıil).” Die Französısche Revolution VO 1789 konnte nıcht hne Auswirkungen auf die CI IN1IL
Frankreich verbundene Schweiz leiben. Bald WAar das Land durch alle sozıalen Schichten hın-
durch gespalten zwıschen Anhängern Veränderung, dıe auf Frankreıch, un: Anhänger
der alten Ordnung, die aut Osterreich seizten. Nachdem INan ennoch SCIL 17972 C111C strıkte
Neutralıitätspolitik eingehalten hatte, kam Begınn des Jahres 1798 ZUT „Helvetischen
Revolution MI1L dem 1e] der polıtıschen Freiheit und Gleichheit aller Schweizer Da die
Patrızıate VO Bern, Freiburg und Solothurn jedoch 1Ur geringfügige Konzessionen ıhre
Untertanen machten, unterwarten tranzösıische Iruppen die geNnannten Stiädte Der Fall Berns

März 1798 bedeutete auch die Kapıtulatıon der übrıgen antone Wegen der beginnen-
den Unruhen der Innerschweiz wurde diıe mıilıtärische Besetzung Ende Aprıl aut das Gebiet
der antone Zürich Zug, Luzern un! der Abtei Einsiedeln ausgedehnt C1M verspateter Wıder-
stand den Alpen Wallis und Schwyz Wr schließlich Maı gebrochen Dıie elt der
Helvetik MI1L ihrer die Direktorialverfassung Frankreichs angelehnten, streng
zentralıstischen Verfassung blieb jedoch Episode Durch die Mediationsakte Napoleons VO
19 Februar 1803 wurde die alte Schweiz als Staatenbund (aus 19 Kantonen) gröfßtenteils
STaurıert ehe auf dem Wıener Kongrefß 1815 die (sarantıe der ımmerwährenden Neutralıtät der
Schweiz und der Unverletzlichkeit ıhres Gebietes erfolgte Näheres Zur chweizer Geschichte

Umbruch ZU 19 Jahrhundert der Vonderach nıcht we1ıter nachgeht bei Andreas Staehe-
lın, Helvetik andbuc der Schweizer Geschichte Zürich 19/7/ 785—8 39 Ulrich Im Hot
Geschichte der Schweıiz, Stuttgart °1997, 92—-97; spezıell den relıg1ösen Auswirkungen
Theodor Schwegler, Geschichte der katholischen Kırche ı der Schweiz. Von den Anfängen bıs
aut die Gegenwart, Stans *1943, 255—-262; Zürich ı dieser Periode sıehe Paul Rütsche, Der
Kanton Zürich Zzur eıt der Helvetik, Zürich 1900; Hans Weber, Dıie zürcherischen Land-
gemeınden 1  101 a  1 der Helvetik S-1 Zürich 1971

I Sıehe hıerzu Stromberger 103107 (91Aprıl), Brandenberg 109 un! ben
Anm. Vonderach (367, Anm 58S; vgl 344f., 132) merkte Al da Saıler uch CISCILIC
Multter „STETS höchsten Ehren hielt
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holen ıhn die Kriıegswiırren e1n, da{fß Aprıl beinahe resignıerend seınem
Tagebuch folgenden Satz anvertraut, ehe ın die Heımat zurückkehrt: „Wo ich hın-
komme, seh ıch nıchts als Spannung, Zwist, Gährung, Miıfstrauen, Parteıen, Furcht,
Schrecken, Kampf, mıtunter GJOott antassende Zuversicht, dafß ich aufßer der Miılde
des Frühlings, des Wetters, der Aussichten und einıger auserwählter Gottesverehrer

102nıcht viel Erquickliches tinden kann.

Saılers Schweizer Schule
Von den insgesamt über 100 Schweizer Schülern Sailers erlangten nıcht wenıge

höhere kirchliche Würden, un: „vıele leben als hochgeachtete Seelsorger noch
lange nach ıhrem Tode 1m Andenken und ın der Verehrung des Volkes lebendig 105
Eınıge bedeutende Vertreter aus dieser vielköpfigen Schar sollen 1M folgenden näher
vorgestellt werden.

Als ersties zeichnet Vonderach den Lebensweg des Obersaxen 1mM bündneri1-
schen Vorderrheintal geborenenJohann Peter Mırer (17F862) nach, der VO 1793
bıs Ün Ende der Dıllinger Lehrtätigkeit Saılers 1795 dank eınes Stipendiums des
Churer Bischots bei ıhm Pastoral und Ethik hörte und, 1mM Jahre 1800 Zzu Priester
geweıht, als Hauslehrer be] raf Johann Viktor VO Iravers auf Schlofß Orten-

102 Stromberger 109 (auch be] Vonderach 132)
Vonderach 135 Vonderach betont, dafß nıcht möglıch ISt, „ıhrer aller 1ler geden-

ken (e und verweılst autf seın Verzeichnis der chweızer Schüler 1m Anhang J0n
Auf diıese alphabetisch geordnete Auflistung Mi1t knappen bıiographischen Daten hat Von-
derach jedoch keine grofße Mühe verwendet:; mehrtach werden nıcht eiınmal wichtige Angaben
AUS der Zusammenstellung der „Saıler-Schüler 1mM schweizerischen Klerus  < be1 Lütolt 229275
übernommen der Oort fehlende Vornamen, Geburts- und Sterbejahre erganzt,
Lütolt und ergänzend Schiel 51 und 52) hiıerzu ımmer noch heranzuziıehen 1St. Überdies hätte
durch dıe Auswertung VO Schematıismen, Matrıkeln un: archıyalıschem Materı1a] sıcherlich
noch einıges Weıtere Tage gefördert werden können. Eınen ersten, ® . 1Ur die (bisweıilen
falsch geschriebenen) Nachnamen und spärliıche biographische Daten ertassenden Versuch,
eın Verzeichnis der Schweizer Schüler Saılers erstellen, hatte bereıits die Schweizerische
Kırchenzeitung 330, 388 f) nNtie  men un! dabe1 iımmerhiın Personen namhaftt
gemacht. Mäaänner sınd bei Lütolf verzeıichnet, 100 beı Vonderach, der Jakob Balletta beı
Vonderach: Baletta) und ar] Rudolt VO' Buol-Schauenstein als Sailer-Schüler mıt hoher
Wahrscheinlichkeit ausscheidet (315 f) „die Sache selbst ann ber noch nıcht 1n Allem als ab-
geklärt betrachtet werden“), datür aber weıtere Personen als gesicherte Sailer-Schüler (Aaver
Estermann 1309 „Professor der Exegese, Pfarrer und Dekan 1n Grosswangen, Kt. Luzern,
spater 1ın Modena.“] Fidel Imhof [31 1 9 Meyer 1312 „e1n ruh verstorbener Bruder des Mını-

Meyer VO Schauensee VO Luzern, VO  _ dem nıchts näiheres bekannt 1St. Er studierte
1n Dillingen un! erhielt VO Sailer Privatunterricht 1n München und Ebersberg.“], Johann
Peter Mırer und Joseph Widmer 1315]) SOWIl1e Personen als möglıche Sajler-Schüler
(Egger, Groth [beide 317 un! hne konkretere Angaben], Franz Meyer [317: „Kapuzıiner.
Lector auf dem Wesemlin iın Luzern” |) anfügt, ann konstatieren, da{fß auch seın Ver-
zeichnıis keinen Anspruch auf Vollständigkeıt erhebe Ü wırd heute überhaupt sehr schwie-
rıg se1n, och alle nötıgen Unterlagen erhalten, dıe Vollständigkeıt eiınes solchen Ver-
zeichniısses verbürgen können. Vielleicht Ißr sıch noch der eine der andere Saiılerschüler
auffinden.“ (ebd.) Schiel (S 1’ ermuittelte anhand der Landshuter Matrıkel alleın tür
Saıilers dortige Lehrtätigkeıit (1800-1 821) 107 Schüler A4US der Schweiz Lütolt 11 hatte für diese
Periode „über Schüler“ angegeben). Zu Mırer, Imhoft und Wıdmer sıehe das Folgende,
dem erwähnten, 1798 ernanntien Mınıster für Justız un Polizeı) Franz Bernhard Meyer VO

Schauensee (1763—-1848) vgl Kaspar 292: Staehelın /94, 799 mıiıt Anm 91 3T,
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ste1ın 1mM Domleschg (Graubünden) seıne „Gedanken über Erzıiehung“ nıederschrieb,
‚dus denen sıch unschwer der Einflu{fß seınes Lehrers Sailer erkennen läßrt“ 104 Zu-

Samnmen mıiıt seiınem Zöglıng Anton Viktor Iravers VO:  - (Ortensteıin (1788—1832),
Sohn des genannten Graten und Grofßnette VO  - Johann Nepomuk VO  - Welt? dem
Vorgänger Saılers auf dem Regensburger Bischofsstuhl, vervollständigte seıne
Studien Lyzeum 1n Regensburg 106 und der Universıität Würzburg, 1806
ZU Doktor der Philosophie promovıerte. „Die Grundsätze tür seıine Lebens-
tührung, die Mırer sıch damals notıerte, könnte INnan stellenweise geradezu mıt Tage-
buchnotizen Saılers erwechseln. Es $ällt U1l auf, da{fß auch Mırer VOT Ühnlichen
Unterschiebungen Ww1e Sailer nıcht verschont blieb Man bezichtigte ıhnL tre1-

107ıch hat INan erst nach seiınem Tode geWwWagtl Freimaurer SCWESCH SC111.
Dennoch stıeg nach diversen Statiıonen ın Seelsorge und Lehre 1819 ZU Rektor
der katholischen Kantonsschule St Gallen auf, ıhn die Studenten w1e€e ıhren Vater
verehrten, 1829 Z Pftarrer und Dekan VO  — Sargans, mafßgeblich ZUT Schlich-
tung des „Zwischentfalls VO Rapperswil“ mıit dem Saijlerschüler Aloys Fuchs be1-

108trug Y und 1836 ZU Apostolischen Vıkar des neugeschaffenen Bıstums St. Gal-
104 Vonderach 1326
105 Anton Viktor studierte 518 ın Regensburg un anschliefßßend bıs 1809 1n

Würzburg. Mırer ahm 1813 uch die TIrauuung seınes einstigen Schützlings VO Näheres
Anton Vıktor und seiınem Vater Johann Viktor (1765—-1809) be1 Christine VO Hoinıngen,
Travers VO Ortensteın, 1N: Schweizerisches Geschlechterbuch 9-—6 5, 1er'‘ 0—61
Vonderach (135 weder Vornamen och sonstıge Daten.

106 Johannes uftt (ın (3atz 1803, 512-514, hıer: 512) g1ibt hıer ırrıgerweıse Augsburg Al
Mırer VOT seıiner Priesterweihe studıert hatte.

107 Vonderach eb
108 Aloys Aloıs) Fuchs AUusSs Schwyz, der ın Landshut studiert hatte un damals Protessor

der Lateinschule 1ın Rapperswil WAal, hıelt 13 Maı 18532 in der dortigen Stadtpfarrkırche eıne
spater 1M Druck erschıienene Predigt, die „verschiedene ırrıge Behauptungen, besonders be-
züglıch der Verfassung der Kırche“ (Vonderach 137° Näheres bei Lütoltf 2517 enthielt und
deren Wıiderruf CI, beeintflufßt VO dritter Seıte, auch ın der mildesten Form beharrliıch verweIl-
9 WOrau  1n  e 1833 das Suspensionsdekret ıhn ergıng. Wıider Erwarten fügte sıch
dem Dekret, das ach Wwe1l Jahren aufgehoben wurde. „Fuchs wırd geschildert als Schwärmer,
un! als eın Mann, der eın miıldes Urteil verdiene, zumal| siıch andere seıner tür iıhre üblen
Zwecke bedienten.“ (Vonderach 138; vgl eb 310 mMi1t Anm 12 [ Lıt.]; Othmar Pfyl, Aloıs
Fuchs, 4—18 Eın Schwyzer Geıistlicher auf dem Weg VO Liberalismus ZU Radıkalıis-
IMUus, 1N; Mitteilungen des Hıstorischen ereıins des antons Schwyz 64 19711 17 70 11.Teıl:
Studien un: Wırken 1M Heımatkanton bıs 1828)];, bes /5—96; /1 11979] 1—219; 11981|
221-—-364; 11982| 265—585 2. Teıl: Rapperswiler Jahre (1828-1 Sowohl Biıschot Buol-
Schauensteıin (Zu ıhm sıehe das Folgende mıt Anm 114 U, 116) als auch Dekan Mırer setizten
sıch erfolgreich dafür e1ın, da{ß der Vorfall, der als „Fuchsenhandel“ ın die Geschichte e1n-
o1Ng, keıine hohen Wellen schlug. 1847 leistete Fuchs eiınen vollständigen Wıderrut seıner
Irrtümer und söhnte sıch mıiıt der Kırche Au  D Vgl diesem Vortall auiserdem Remo Wäspı,
arl Johann Greith (1863-—1882): Der bedeutendste St. Galler Bischof, In: Joachım Müller
(Hg.), Die Bischöte des Bıstums St. Gallen Lebensbilder AUS 150 Jahren, Frıbourg/Konstanz
1996, 61—84, ler'‘! 64; arl Johann Greıth, Die Rechte des Bischots ın rein geistlichen Dıngen
der Staatsgewalt gegenüber. Im Fuchs’schen Suspensionsprozefß dargestellt, St. Gallen 1833;
ders., Dıie Grundsätze der beabsichtigten Kırchenretorm 1m neunzehnten Jahrhundert,
beleuchtet 1ın eiıner Zensur über dıe VO bischöflichen Ordinarıate 1n St Gallen verurtheilte
Predigt des Proft. Fuchs 1n Rapperswyl, Luzern 1833 (hıerzu Johannes Dutftt, Das Schritt-
LUum der St. Galler Katholiken Ta Eın bibliographischer un! geistesgeschichtlicher
Beıtrag Zur Geschichte des Bıstums St. Gallen, St. Gallen 1964, 21, 169; Greıith siıehe Wäspı
und Anm. 149)
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len 109 Auf der Fünferliste, die dem Stuhl Zur Ernennung des ersten Bischofs VO
ST Gallen zug1ing, neben Mırer mıiıt Rudolf Franz o0d (1794—-1860) und all

110Joseph Popp noch WEe1l weıtere Schüler Saılers tinden Auserkoren Wurde VO  -
Pıus ZUur großen Freude der LDiözesanen schliefßlich Mırer, der sıch ganz ın der
Tradition des „bayerischen Kirchenvaters“ große Verdienste dıe Priester-
bildung erwarb und diverse Posten selınes Sprengels mıt Sauılerschülern besetzte:
Popp ZU Ptarrektor der Kathedrale, ood und Franz Joseph
Höfliger (1797-1 862)111 erhob Kanonikern, und Marc Anton Aurel Müller
(1797-1860) SOWI1e Johann Joseph Nufßbaumer (1787-1862) wurden mıiıt Land-
kanoniıkaten betraut . „Dıie Wahrheıitsliebe, die anspruchslose Güte, Milde und
Bescheidenheıit, die WIr sehr grofßen Saıler bewundern, leuchtet uns auch aus

“dem Bıldnis seınes Schülers, Bischof Mırer,
Obgleich Vonderach arl Rudolf Graf Uon Buol-Schauenstein (1760—1833) aus

den unmiıttelbaren Saılerschülern ausschied ***, nahm ıhn ennoch ın das dritte

109 Das 1823 gegründete un! zunächst ın Personalunion mıiıt hur verbundene Bıstum
wurde 836 VO  — diesem und nach der Verwaltung durch den Apostolischen Vikar
Mırer 847 ZUT!T selbständigen exemten 10zese erhoben. Näheres bei Pıerre-Louis Surchat,
St Gallen, 1n: atz L 562-—-569; Franz Xaver Bischof, Art. Sankt Gallen £X 1n LThK (2000)
25

110 .o0d Aaus Mels (Kt St. Gallen) studıerte 1n Landshut bei Saıler und War 6—1 837
Ptarrer VO:  3 Mörschwil, ‚Fa ] 847 VO Sargans und anschließend zweıter Ptarrer VO St. Gal-
len und zudem Domkustos. Näheres Good, VO dem mehrere Predigten un! weıtere
Schritten 1M ruck erschienen, be1 Lütolf 264; Dutt 2 '9 42, 8 9 102, 121, 125 f! Vonderach 310
Zu Popp sıehe 446 mıt Anm. 119

] Höfliger aus Rapperswil (Kt St Gallen), der seın Studium ın Landshut absolviert hatte,
wiırkte zunächst als Religionslehrer der Kantonsschule („Catholisches Institut“) und ann
als „Kınderpfarrer“ un! Domhbherr 1ın St. Gallen. Zu Höfliger, der uch schrittstellerisch tätıg
WAar, sıehe Lütolf 264; uft 3 9 9 9 LZ3: 164; Vonderach 31 ] Pfy]l 2, 6/ mıiıt Anm u.0

112 Müller AUS Wyl (Kt St. Gallen) studıerte ın Landshut SOWI1e 1n Munster beı Bernard
Overberg (1754-1 826), dem Retormer des westdeutschen katholischen Volksschulwesens, der
miıt Saıler 1ın Kontakt stand (zu ıhm Gundolf Kraemer, 1N: LThK: 11998] Zunächst als
Hauslehrer der gräflichen Famlılie Stolberg 1ın Sondermühlen tätıg, War ann Regens ın
St. Georgen un! schliefßlich Pfarrer un! Kanonikus 1n Oberbüren. Zu Müller, dessen Schritten
aut eiınem Nachruft der Schweizerischen Kırchenzeitung VO Dez 1860 das Bıld eiınes
Mannes bewahren, „beı dem Geıist und Gemüth, ıdeale Lebensanschauung und praktiısch BC-
sundes Denken un! Schaften 1n schönstem Ebenmafße stehen“ (zıt. ach utt 177), sıehe
Lütolft 265; Dutftrt 2 ’ 177; Vonderach 482 Nufßbaumer 4aus Oberägerı (Kt. Zug) studıierte
ebentalls 1n Landshut, LIrat 1812 eine Kaplansstelle 1ın St. Gallenkapell und WAar dann
„Kinderpfarrer“ un: Professor 1n St Gallen. 1823 übernahm die Ptarrei Nıederheltenschwil
und wurde spater Zzu bischöflichen Kommiıissar und Domkapıtular beruten. Zu Nufsbaumer,
Vertasser der damals weıtbekannten „Liturgie der Erklärung der Gebräuche und Ceremonıuen
der heiligen katholischen Kırche für die Jugend (Luzern ”1854), Näheres bei Lütolft 255; Duft
26, 120f; Vonderach DIiZ Pfyl B 568 mit Anm.

113 Vonderach 141+. Weıteres Mırer, der uch Jura studiert hatte und 11 Pro-
fessor tür Rechtswissenschaften der Kantonsschule 1n hur Wal, bei Johannes Oesch, Dr.
Johannes DPetrus Mırer, erstier Bischof VO St Gallen Bıographisch-historische Studie, St. Gal-
len 1909 (an den sıch Vonderach sehr CNS anlehnt); uft eg.); Johannes Dutftt, 1: at7z
1803, 512-514 (Schriften, Lit. un! Abb.); ders., Die Bıschöfe, 1: HelvSac 1) 2, (1993) 1019—
1032, 1er‘ 1020 f, Josef Küng, Johann DPeter Mırer (1847-1 862) Erster Bischot des NCU-

5°5ründeten Bıstums St. Gallen, 1n: Müller 43—60 (mıt Abb.)
Dıie Einreihung Buol-Schauensteins die Schüler Saılers (etwa beı Lütolt 231-233)
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Kapıtel auf, „da MIit den Saijlerschülern N  Nn Beziehungen stand“ 115 Schon
1731 Domkantor der Kathedrale Chur, wurde 1794 ZU Churer Fuürst-
ischof erhoben und Wlr SEeIT 1824 zudem Bischof VO: St. Gallen. „Wıe fast gleich-
ZEILNS Saıler hat Karl Rudolt die Übergriffe des Staates ı die Rechte der
Kirche gekämpft  116In seiNneN etzten Lebensjahren ammelten sıch fast alle Schwei-
zerschüler Saıilers sC1NECIMN Hırtenstab mMi1tL ıhm vereıint Seelsorger fürs
Schweizervolk sCcC1iN 117

Der erwähnte Ptarrer . all Joseph Popp (1792-1859) WAar als Nachfolger Mırers
gehandelt worden, wurde aber dreı Jahre VOT dem mMIi1t ıhm CI1S befreundeten ber-
hırten die Ewigkeıt abberuten Popp, der Saıilers Vorlesungen Landshut esucht
hatte, wirkte 1b 1816 als Prätekt katholischen Gymnasıum St Gallen, dann als
Pftarrer VO Lütisburg (1817-1822), Häggenschwil (bıs 1843 und Kıirchberg (bıs
1847 ehe bıs SC1NECIMN Tode W1C erwähnt das Ptarrektorat St Gallen
bekleidete: zudem gründete 1835 auf CISCILC Rechnung die bedeutende katholische
Zeitschritt „Der St Gallısche Wahrheitstreund“ 118 Wıe Mırer berichten wulßßste,
weılte Saıler des ötteren Häggenschwil be1 sC1NECIMM Schüler Popp, der WIC ugen
und Verdächtigungen ausSgesSeLZL W arl und „Sagte wıederholt öffentlichen Gesell-
schaftten kenne viele treffliche Seelsorger aber der beste Pftarrer den Je habe

119kennen lernen, SC der Ptarrer Popp der Schweiz
120„Eıne eiıtere wahre Führungsgestalt, hervorgegangen A4US dem Sajlerkreis Waltr

Aloiıs Gügler 9 der 1 Herbst 18072 VO  5 SC1I1LICINN Vater begleitet über
hundert Wegstunden WEeIL VO Udligenswil Kanton Luzern nach Landshut ZOR
„Saıiler W alr beim Anblick des alten Schweızerbauern, der persönlıch ıhm SC1NCMN C111-

n Sohn vorstellte und MIit ungewöhnlicher Vatersorgfalt empfahl bıs TIhränen
gerührt Vater und Sohn wurden Zu Mıttagessen eingeladen; folgenden Tage
aber nahm Saıler den alten Schweizerbauern mMiıt sıch den Hörsaal stellte ıhn den
Akademıiıkern VOT und erzählte, W as die christliche Vaterliebe dieses Mannes bereıts

tührt Vonderach ZU zurück autf dessen Studienabschlufß Dıllıngen der allerdings
wohl schon mehrere Jahre VOT Begınn VO Sailers dortiger Lehrtätigkeit erfolgte, da bereits
1/81 zu Churer Domkantor beruten wurde) und Zzu anderen auf eine Verwechslung Buol-
Schauensteins, des erstien Bischofs des Doppelbistums hur St Gallen, IMN1L dem ersten Bischot
der selbständıgen 107zese St Gallen, Johann Peter Mırer, der sehr ;ohl C111 Dillinger Saijler-
schüler W arl. Vgl hıerzu Vonderach 147 und 315

115 Vonderach 147)
116 Gemeint ı1ST hıer die Frage der kontessionsverschiedenen Ehen, der beide streng

den kırchlichen Standpunkt wahrten Vgl Buol Schauenstein Erwın Gatz, (3atz 1803
(Schriften und Lı1t 1er (zu ıhm auiserdem Heribert Kuüung, arl Rudolft VO Buol-

Schauenstein 1824- Fuürst und Bischoft, 111: Müller 23-—33); Saıller Schwaiger 149 155
arl Hausberger, Geschichte des Bıstums Regensburg 2) Regensburg 1989, 124—-126

’ Vonderach 143 Bemerkenswert 1ST VOT diesem Hıntergrund die Mitteilung der Mun-
chener Nuntıatur Kardıinalstaatssekretär Ercole Consalvı, wonach ı re 1819 Buol-
Schauenstein „ZWCI1 Semiınarısten gebürtigen Aargauern, die Pastoraltheologie des Herrn
Seıiller sıc!] wegnehmen lıefß], da S1C für C111 gefährliches uch halt (zıt ach Schiel 51 595
vgl auch eb  Q 79, 591 f£, 602)

118 Diese Publikation ML dem Untertitel „Eıne kırchlich--politische Zeitschrift für das lk“
hıefi ab 1844 eintach „Der Wahrheitstreund“ (St. Gallen) und erschien ı Todesjahr Popps ı

hrgang.119 Zıt. ach Oesch 126 (auch be1 Vonderach 145) Weıteres Popp beı Lütolft 2654:;
Vonderach 313 MIi1tL Anm 23i Pfyl 2, 46 MI1L Anm

) Vonderach 146
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geLAN, den Sohn VO  — dem Verderben bewahren !! Seine Worte machten auf
alle Zuhörer einen tieten Eındruck, un Jeder wollte nach der Vorlesung den alten
Schweizer «« 122  sprechen. 1805 Zzu Priester geweıht, wurde Gügler ın Luzern
Protessor für Exegese des Alten und Neuen Testaments }  7 auch tür
Pastoral), bıs ach einer heftigen Fehde miıt dem Luzerner Stadtpfarrer Thaddäus
Müller 1m Dezember 1810 entlassen, jedoch bereıits 1mM Januar 1811 nach studen-
tischen Protesten wıeder eingestellt wurde  123 1816 Zu Chorherrn be1 St Leodegar
1mM Hot ernannt “ starb Gügler bereits mıiıt Jahren. Vonderach beurteilt ıhn als
„richtunggebende Persönlichkeit ın der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts“ **
und ın UÜbernahme eıner älteren Würdigung als „den vollendetsten Schüler
Saılers K Keıiner W alr ohl tiet eingedrungen 1ın den Geilst des großen Lehrers,
als wI1ıe Ebendefßwegen erscheint aber auch SAMZ selbständig und origıinell 1ın der
Auffassung und Durchführung der wıssenschaftlichen Aufgabe, die als dıe se1-
nıge erkannt hatte; un: haben WIr 1n iıhm nıcht mehr blofß den Schüler eiınes Andern,
sondern eınen eıster erkennen und bewundern. Ck 126

121 Der Udligenswiler Bauer un|!| Viehhändler Ose: Gotthard Gügler hatte neben seınem
Sohn Aloıs, der den Hot übernehmen sollte, noch reli Töchter. Er WAar nıcht I11UT eın eifriıger
Zeıitungsleser (was tür eiınen Bauern des 18. Jahrhunderts höchst selten war), sondern hatte sıch
auch eıne reiche Hausbibliothek angeschafftt, VO welcher der se1ines schwächlichen
Körperbaus sehr geschonte Bergbauernbub Gebrauch machte. Er unterrichtete seınen
Sohn, der bıs ZU 13 Lebensjahr keine Schule besuchte, selbst 1mM Lesen, Schreiben un! ech-
HC: Nach Statiıonen 1m Kloster Eınsıedeln, 1ın St. Gerold und 1n Petershausen bei Konstanz
studıerte Aloıs Gügler 801/02 1n Solothurn und Luzern, „unkırchlich tühlen begon-
NnNe hatte“ (Vonderach 147); 1es 1st wohl mıt dem Ausdruck „Verderben“_ gemeınt.122 Aichinger 375 (vgl. Vonderach 153

123 Zum öffentlichen Streit mıiıt Müller (1763—1826), der seıt 1796 Stadtpfarrer, VO  — 1798—
1814 bischöflicher Kommissar für den Kanton Luzern und Unterwalden un! ab 1807 auch
Leıter des neugeschaffenen Priesterseminars Wal, austührlich Kaspar 8—-107; Rudolt Pfister,
Kirchengeschichte der Schweiz 5 Zürich 1985, 154 f‚ spezıell ZUT Biographie Müllers Schiel
5/4 U, O: Kaspar 261; Josef Brüsıilauer, Bıstum Konstanz. ] Dıi1e Kommissare (Schweıizer Ge-
biet), In: HelvSac 13 6/3—/728, 1l1er‘ 704 Dıie Gegnerschaft zwischen den beiıden blieb
zeıtlebens bestehen, da Gügler sıch eruten tühlte, als Streıiter für die göttliche Wahrheıit mit
heiligem Zorn alles menschliche Scheinwissen kämpfen, das 1M Kantıaner Müller
verkörpert sah

124 Zur Geschichte dieses Luzerner Kollegiatstifts sıehe Frıitz Glauser, St. Leodegar 1m Hoft
Luzern, 1N: HelvSac 2’ (1977) 343—361 War St. Leodegar, das 1456 AaUus einem Benedikti-

nerkloster ın eın weltliches Chorherrenstift umgewandelt wurde, bıs Zu Begınn des 19. Jahr-
hunderts azußerlich nıcht 1e] mehr als ıne Versorgungsanstalt für Patrızıersöhne SCWESCH,
ertuhr durch den Abschlufß des Wessenbergischen Konkordates 1806 ıne grundlegende
Neuorientierung (Zu Wessenberg sıehe Anm. 172). Dıi1e sıeben ersten Kanonikate WUTI-
den 19108  - den Professoren der Höheren Lehranstalt reservıert, die die Luzerner Regierung allein
auswählte. Der Luzerner Stadtpfarrer wurde 1ın den Rang eınes Chorherrn rhoben und dem
Ptarrer VO Sempach eiıne Ruhepfründe verordnet. Insgesamt blieb das Kollegiatstift VO I11U

CNS miıt dem höheren Luzerner Schulwesen, ınsbesondere mıiıt der theologischen Fakultät,
verbunden.

125 Vonderach 149
126 Beide Zıtate nach der mıiıt ” gezeichneten Rezension mehrerer Werke Güglers, 1N:

Archiv tür theologische Lıteratur (Regensburg) (1842) 51/-824, ler‘ 818 (ohne Kennzeich-
nNnung gekürzt und orthographisch verändert beı ar] Josef Herz, Josef Heinric Aloys Gügler.
Lebensbild eınes Vorkämpfters des römisch-katholischen Kırchenglaubens. Zum 100 Todestag

28 Febr. 192/7, 1n: Wıssen und Glauben. Monatsschrıtt ZUr!r Begründung un:! Vertiefung der
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Aufts eENSSTE mıiıt Gügler verbunden ıst Joseph Widmer (1779-1 844) AUS Waldisbühl
be1 Hohenrain Kanton Luzern), der SCINCIHNSAIN mıt ıhm VO  —; 180972 bis 1804 Saıilers
Schüler und Hausgenosse WAal, und dem seın Lehrer den Wiıiderwillen das
Christentum austrieb '“ Wıe Gügler wurde auch Widmer ın Luzern Protessor (für
Philosophıiıe) un:! gab nach der Entlassung se1nes Freundes demonstratiıv ebentalls

seıne Demuissıon e1ın; nach heftigen Protesten Aaus den Reihen der Studenten, des
Volkes und der Geistlichkeit stellte INan jedoch beide wıeder 1n. 1816 wurde Wid-
INCI 111171 miıt Gügler Chorherr St Leodegar 1M Hof und 1819 wechselte
auf den Lehrstuhl tür Moral- und Pastoraltheologie. 833 enttfernte dıe lıberale
Kantonsregjierung Wıdmer, der seıt 1829 auch nıchtresidierender Dombherr der D16-
Cs«C Basel WAaTr, seiıner strengkirchlichen Gesinnung SCH VO Lehramt und VCI-

Ssetizte ıhn auf ıne Chorherrnstelle ın Beromünster, 1847 ZU Propst des dor-
tiıgen Stiftes St Michael ernannt wurde. FEın Jahr UVO WAar durch die nunmehr
konservatıve Regierung rehabilitiert und erneut auf den gCeENANNLEN Lehrstuhl be-
ruten worden. Wıdmer erwıes sıch als gewandter Publıizıst, der nıcht 1Ur (gemeınsam
mıiıt Gügler) die polemische Zeitschritt „Zeıichen der gegenwärtigen eıt 1m (suten
und Bösen, zunächst 1ın ezug auf die Schweiz“ 1Ns Leben rief ! sondern auch die
Werke Geigers, die nachgelassenen Schriften Güglers und VOT allem sämtlıche Werke
Sailers herausgab. „Wıdmer und Gügler stehen den zahlreichen ‚Söhnen Jjenes
Alpenlandes‘, die sıch NS Sailer angeschlossen haben, hervorragender
Stelle.“ 129

christliıchen Weltanschauung Mergentheim) 927] 213—223, 274-283, ler‘: 282; ıhm folgt
Vonderach 150) Näheres Gügler, der „eIn überaus bescheidener, überängstlicher und ZEWI1S-
senhatter Mensch“ WAar (Herz 283) und mıit seıiner Theologie besonders die Tübinger Schule
(Drey, Möhler!) beeinflufste, bei Joseph Laurenz Schiffmann, Aus der Lebensgeschichte des
Chorherren und Protessors Aloys Gügler, Bde., Augsburg 18533; Lütolftf 7 9 63-65, 106, 126-
130, 158, 163 f) 16/7, 247 f, Aichinger 373 579 406, 435; Dommann 470{% MmMiı1t Anm. 8) Vonderach
146—-150, 310; Herz; Schiel 51 344—346 [„Meıne Beicht be1 Saıler“, Dez /46;
7 '9 386, 419, 625 u. O.; Elmar Klinger, Aloıs Gügler (1782-1827), In: ThD (1975) 205—72726
(Werke und LAtz Abb ach 399):; Brandl 27 24; Schwaiger 69f (mıt Anm 3), 71i Nıklaus
Wıckı, Aloıs Gügler (1782-1827) Theologe der Romantık, In: Stephan Leimgruber/Max
Schoch gg.), Gegen dıe Gottvergessenheıt. chweızer Theologen 1M und 20. Jahrhun-
dert, Basel 1990, 20—41 (: mıt Abb nach 352 ders., 1n LThK) (1995) 1092 f) DBE
(1996) 234 Besonders hıngewlesen se1 auf die Monographie VO  ; Kaspar, ıne der Uni1-
versıtät Fribourg gefertigte historische Dissertation, V,  A 194—723 8 („Der Sajlerkreis iın D -
zern”), Kaspar teststellt: „Güglers Todesjahr (1827) kann als Wendepunkt für die Saile-
rianer 1n Luzern bezeichnet werden. Nıcht 1L1UT verlor dıeser Kreıs ıhren bedeutendsten un!
schöpferischsten Theologen, sondern W alr zugleich der Begınn eıner allmählichen Abnahme
der Bedeutung und des Einflusses. Ofttenheit und Eınheıt, wel Grundanlıegen Saılers,
gingen ımmer mehr verloren, und eın Wırken ın seınem Geiste War aum mehr möglıch.“ (234
bzw. 238; Abb Güglers auf Frontispiz)127 So Aıchinger 373 und ın Anlehnung daran Vonderach 154)128 Für diese Zeıtschrift, die L1UTE bıs 1826 erschien Jg (1823| hg. Aloıs Gügler, Jg.2
[1824-1 826| VO  — Joseph Cölestin degesser 785-—1 844|; Näheres be1 Kaspar 183—1 87), lıeterte
auch Schittmann Beıträge, 1n (1823) 610 eıne beißende Satıre mit dem Tıtel „Schau-
Salat“ die Kantıaner und ıhren Exponenten Salat (vgl Lütolt 106 E der den Titel
der Luzerner Zeitschritt verkürzt mıiıt „dıe Zeichen der Zeıt“ angıbt; ıhm folgt Vonderach, der
die Zeitschritt als ıne „polıtische“ bezeichnet Salat sıehe ben Anm. 83)

129 Vonderach 153 Weıteres Widmer beı [Josef Göldlin], Erinnerungen den hochw.
Herrn Joseph Wıdmer, Baden (Aargau) 1848 (zu Göldlın 11807-1888], der beı Schittfmann 1n
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LDiese beiden Männer können aber nıcht genannt werden, ohne eiınes weıteren
Theologen gedenken, der ebentalls 1n Luzern wiırkte und das „Luzerner
Kleeblatt“ b7zw. „theologische Dreigestirn uzerns“ vervollständigte, nämlıch Franz
Geiger 755—1 843) Er WAar keineswegs Schweızer, sondern Oberpfälzer (geboren 1n
Hartıng be] Regensburg) und hatte ın Würzburg und Offenburg studiert, WAar also
auch keıin Sajlerschüler 1mM ENSCICH Sınne, aber „gelst1g gehörte Geiger und se1ın Werk
ganz dem Saijlerkreis 1n der Schweiz Zzu 150 Bereıts 1772 als Franzıskanernovize ın
Luzern, enttaltete nach Zwischenstationen 1ın Fribourg und Solothurn se1lıt 17972 1mM

131„schweizerischen Landshut als Dozent für Kirchengeschichte un Dogmatik
sSOwl1e als Prediger Stift St Leodegar 1m Hot seıne größte Wıirksamkeit. ach-
dem ın den Wırren der Siäkularıisation 1805 seınen Ordenshabit abgelegt hatte,
erhielt Geıiger, der als hervorragender Beichtvater geschätzt wurde, 1807 eın Kano-
nıkat be1 St Leodegar, fungierte als Berater diverser Nuntıen, die ıhn „alle als Haus-

cCh 132ftreund behandelten ’ und stand als der „Schweızer- Theologe“ bei den Päpsten
Pıus VI und 1US VII hoch ın Ehren Weil „einen kırchlichen Geıist der
Geıistlichkeit verbreıte“ seıne eıgene Erklärung wurde „VOIN der Protessur
mMI1r nıchts dır nıchts entfernt“, suchte aber (obgleich eben erst VO schwerer Krank-
heit genesen) diesem Schicksalsschlag das Beste abzugewinnen: „Bısher, schrieb CI,
habe Theologie tür Andere studırt: während der Krankheiıt habe ich angefangen,
sS1e fU‚ T miıch studiren.“ 133 Neben Geigers Schriften sınd uns aus seıner Feder auch
„einzelne gelegenheıtlıche Gedanken“ erhalten, ıne Sammlung VO  — Aphorismen,

denen sıch „wahre Kostbarkeiten“ betfinden 134

Altiıshofen Vıkar WAal, sıehe Helene Büchler-Mattmann/Heinz Lienhard, St. Michael 1n Bero-
munster, 1 HelvSac B (1977) 162-214, 1er'‘ 2071); Aichinger 193, f3 444; Lang f, 1 1
139 1721 .05 Dommann 471 mıiıt Anm. 10Ö; Vonderach 1501 5 $ 315 mMi1t Anm ID Schweg-
ler 296 f; Schiel 51 158, 320, 340, 75 379 383, 5/6, 659 SOWI1e 342—-344, 346 t, 349 f’ 352 L 3574,
362 f’ 365—-36/, 650, 686, 725 (Briete und weıtere schriftliche Außerungen Wıdmers); 386,
419, 499 E 636 (Reg.!); Büchler-Mattmann/Lienhard 705# (Quellen und Lıt.); Schwaiger

(mıt Anm. 33) u.0 DBE 10 (1999) 4/5; Franz Xaver Bischof, In BBKL r (2000) 1541—-
1543 (Werke und Lit.)X Peter Scheuchenpflug, 1: LThK 10 (2001)130 Vonderach 158

131 FEıne Blume auf Saıilers rab der: Johann Miıchael Saıler und seın Verhältni(ß ZU!r

Schweiz, Helvetien 1832, 13
[Joseph Wıdmer], Der selige Chorherr Franz Geiger. Laute Aaus dessen Leben: gesammelt

VO Herausgeber seıner sammtlıchen Schriften, Luzern 1843, 15 (mıt Abb auf Frontispiz;
Abb auch be1 Troxler 472) Wıdmer nın dıe untıen Peter ravına 798),
Fabricio Sceberas Testaterrata 803—1 6 9 ınzenz Macchı \ | Q  8  8 9) Vonderach ber-
nımmt jer Aaus Wıdmer 15 „Zen, Mauhı“, W as dieser jedoch 111 | „Sınnstörende ruck-
ehler“] korrigiert hatte), Ignaz Nasallı (1819-1 826) und Peter Ostını (1828-1829). Vor-

un! Daten erganzt nach Schwegler 362
133 Alle Zıtate nach Widmer
134 Vonderach 157 Wıidmer überlietert 1n einem eiıgenen Kapıtel (24-54) eıne Vielzahl diıeser

Gedanken; daraus Beispiele: „Eınst fragte mich eın Herr, ob ıch enn 1mM Ernst glauben
könne, ‚Ott habe eıgens eine Hölle gebaut? Neın, erwıederte ıch; ber dıe Menschen T1,
und sınd eigensinn1g, da{fß S1e sıch selber, (sott ZU Trotz, eıne erbauen.“ (25; Gedanke)
„ Warum bringen 1Nsere vielen Predigten wenıg Nutzen? Weiıl ILan 1e] VO Moral und

wen1g VO Dogma predigt. Dıie Leute sınd wen1g 1mM Dogma unterrichtet; wenn das
Dogma S1e nıcht besser macht, wırd S1e das bodenlose Geschwätz ber Moral nıemals bes-
Her machen.“ (25 f, Gedanke) Was 1sSt für eın Unterschied zwiıischen den bezahlten Pro-
tessoren, un! den Jesuiten? Wıe zwischen Wwe1l Spitälern, 1n Eınem bezahlte Wärter die
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„Eın Mırer und Gügler C1M Popp und Widmer sınd noch lange nıcht die einzıgen!
Eın Kanton St Gallen und Kanton Luzern sınd nıcht die Stätte und die 100er
und 720er Jahre des etzten Jahrhunderts nıcht dıe alleinıge elt ıhrer Wirksamkeit
Der Einflu{(ß Saıilers erstreckt sıch durch SIC vielmehr die Breıte WEeIL größe-
ren Raumes uNnserICcsS Schweizerlandes, die ange viel Zeitepoche
und hınab bıs die Tieten der Herzen. Ck 135 Daher führt Vonderach noch we1ılıftere
Persönlichkeiten AUS dem Kreıs der Saijlerschüler d deren Wırken sıch jedoch nıcht

Rampenlicht der Offentlichkeit vollzog. Franz X aver USCONL AaUusS

Luzern, der Sailer als SC1IHNCT ersten Schüler schon ı Dıllıngen besonders VCI-

bunden W AT. nahm München bei ıhm Unterricht und folgte ıhm 1797 auch
die „Verbannung nach Ebersberg, C111 Repetitorıum der Theologıe
beı ıhm absolvierte Als Vikar Römerswil Kaplan Rothenburg, Protessor der
Rhetorik und Religionslehrer Luzern (1806—-1818) und als Chorherr St Leode-
Sal, täglıch mehrere Stunden dem Gebet wıdmete, blieb C1iMN würdıger
Saılerschüler, dem sıch das Bıld SC1NCS Meısters spiegelte Sailers Wort tand aber
nıcht NUr be1 uscon1ı lebendigen und bleibenden Widerhall sondern drang hınein
99- die Urkantone, bıs das Herz der Schwei7z Von Uri1,; Schwyz und Unterwalden
sınd dıe JUnNgen Theologen hinausgewandert 11158 bayrısche Land hinein dıe
Hörsäle des berühmten Protessor Saıler. Reich Gewınn fürs Leben, Wıssen-

CC 137schaftft und für die Seelsorgstätigkeıit sınd S1IC zurückgekehrt ı ıhre Heımat
Männer WIC Fıidel Imhof (1796—1862) aus Altdort Kanton Urı1), der höhere
Ausbildung über Saıiler empfing und dann als Kaplan Gurtnellen Fufß des
St Gotthard (1819-1825) als Ptarrer VO Horw Kanton Luzern (bıs
und schließlich bis SC1NCIMN Tod als Pfarrer VO Sılenen sC1NECM Heımatkanton
wiırkte 138

Da der Einflu{fß Saılers we1it über SC1I Lebensende hınaus anhielt ZCIYTE sıch
auch Wel Instıtutionen, „dıe ihr Entstehen VOT allem dem Schülerkreis Saılers
verdanken Beide haben 1inNe wiıchtige Aufgabe n eıt übernommen und S1IC

ertüllen S1C heute noch Mıt ıhrer Aufgabe sınd SIC 1115 Grofße gewachsen S1e VCI-

körpern neben den geISLLS lebendig gebliebenen Krätten die VO Sailers Per-
sönlıchkeit und Wıirksamkeit au  en gleichsam C1n sıchtbares Denkmal SC111C5$5

Kranken besorgen, Andern die Spitalschwestern Dıie Eınen eısten nıemals Geld W 4A5

die Andern 4Uus Antrıeb der Religion eisten (26 Gedanke) Zu Geiger vgl auiserdem
Kaspar Decurtins, Katholizismus, Paul Seippel (Hg X Dıie Schweiz neunzehnten Jahr-
undert Bern/Lausanne 1900 81 116 hıer 101 103 (mıt knappen Intormationen uch
Gügler un! Widmer und Abb aller dreı); Dommann 471 MI1tL Anm Kaspar 246
Nıcklaus Wıckı, Der Luzerner Theologe Franz Geiger. Apologet AUS geheiligter Überliete-
[UNgS, I FS Gottfried Boesch. Zum 65 Geburtstag  PE \ überreicht VO' Freunden, Kollegen und
Schülern, Schwyz 1980, 291—305; ders., 111: LThK (1995) 364; Pfister 3, 153f; Pftister 153
auc Gügler und Wiıdmer); DBE 604

13 Vonderach 161
° 7a uscon1ı sıehe Lütolf 2300 Aıchinger 251256 Vonderach 313 IM1L Anm 25 Schiel 51

7 „ 37 y  Kaspar 266 , Anm. 13
’ Vonderach 163
5 Näheres Imhot der ı Maı 1819 Priımız teierte, beı Peter Bannwart Die Ptarrei

Horw, Fragmente ıhrer Geschichte, Der Geschichtsfreund Miıttheilungen des hıistor1-
schen ereıns der tünt Orte Lucern, Urı1,; Schwyz, Unterwalden und Zug (Einsiedeln) 861)
5/—/4 1er 6/ Aloıs Lütolt |Nachruf Fıdel O: Der Geschichtstreund
11+ Vonderach 241 INIL Anm 1/
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Einflusses.  « 159 Dıie ıne dieser Instıtutionen WAar das Sprachrohr des kurz UVO

begründeten „Katholischen ereins“ 140, die „Schweizerische Kirchenzeitung“, deren
Nummer gul eiınen Monat nach Saılers Tod 30. Junı 1832 erschien un! die

1im ersten Jahrgang den etzten Hırtenbriet Saılers VO 15. Aprıl 18372 abdruckte.
„Der Schwanengesang des greisen Bıschofs, die Abschiedsbotschaft seınen
Diözesanklerus, galt Ja auch seınen DU verwalsten Jüngern 1ın der Schweiz als das
etzte, väterliche Vermächtnis.“ 141 Die Seele der Kırchenzeitung bıldeten die
Sailerschüler Geıiger, Widmer, Schiffmann *“ und Melchior Schlumpf (1797-1880),
seıt 1821 Protessor der Grammatık Gymnasıum 1ın Luzern, der als erster

143 Daneben machten sıch noch weıtere Schüler desChetredakteur tungierte
„Heıliıgen der Zeıiıtenwende“ das Blatt verdient, Jodok (auch Jodoc, oSs
Eglı (1790-1 859), VO 1829 bıs Zzu seınem Tode Ptarrer VO Root  144 der damals
bereıits verstorbene Vorgänger Eglıs ın Root, Leonz Ineichen (1797-1829) %. der
Luzerner Protessor Melchior Kaufmann (1793-1851) * der St. Gallenkappeler

139 Vonderach 164
40 Diesem „Katholischen Verein“ 1mM Kanton Luzern (hierzu, besonders 1m Blick autf Blum,

Josef Strebel, Kaplan Josef Leonz Blum 6—1 859 Gründer des Schwesterinstituts Baldegg,
Hochdorf 1969,. tolgten viele andere ın der BaNzZCN deutschsprachigen Schweiz.

141 Vonderach 165{ (ın Anlehnung Lütolt 178) Der Hırtenbrieft tindet sıch ın der Beilage
Nr. der SK7Z 1832, uch spater emühte sıch die SK/ wıederholt otizen ber

Saıler un! seıne Schweizer Schüler (sıehe ben Anm. 161)1472 Zu seınen Beıträgen für die SK7Z vgl Lütolt 178
143 Weıteres Schlumpf aus Steinhausen (Kt Zug), der schon 1ın den 20er Jahren den erfolg-

losen Versuch nie hatte, eine theologische Quartalschrift gründen, beı Lütolftf
256; Troxler 463 mıiıt Anm. 1t. un! Abb.; Vonderach 313; Pfyl M 149 mıiıt nm. 6 O
Kasg)ar 236-—238, 341 und Anm. 151

Näheres dem „sehr ernsten, her trübseligen OC Eglı“ (Kaspar 193) AaUusS Klein-
WanNngen (Kt Luzern), Schüler Güglers 1ın Luzern un! Saılers ın Landshut, be1 Joseph Marıa
Kammenzind, Erinnerung odocus Eglı, Kammerer un! Leutpriester 1n Root, Kanton
Luzern, Luzern 1860 (nur 18 5:} Xaver Herzog, Geıstlicher Ehrentempel der Pyramide der
Unsterblichkeıit, das 1st Lebensbeschreibungen etwelcher Geistlichen aus dem katholischen
Luzerner[ge]biet, Erste Reihenfolge, Luzern 1861, 44 —90; Lütolf 241 f7 Dommann 470; Von-
derach 309 Eglı, der ab 1817 Seelsorger seıner Heimatgemeinde und se1it 1821 Kaplan 1n Rus-
wıl BCWESCH WAal, publizierte 1825 ın Luzern eine Übersetzung der Trienter Konzıilsbeschlüsse
(Das heilige, allgültige und allgemeine Concıliıum VO  - Trıent, das ist. dessen Beschlüsse und
hl anones nebst den betreffenden päbstlichen Bullen, Lreu übersezt und mıiıt einem vollstän-
dıgen Sachregister versehen VO Jodoc Eglı), die och eiıne zweıte Auflage 1832; Besprechung
ın Nr. der SK7Z 1832 und einen Nachdruck erlebte, und gab ab 1833 den „Bruder Klausen-
Kalender“ heraus. 1843 veröftentlichte dıe VO ıhrem Beichtvater Bernhard Wehrl: aufge-
zeichneten Auditionen der chweızer Nonne Marıa Ursula Kleinmann (1738-1 F72) dem
Titel „Anreden UNsSsCICS Herrn Jesu Christiı un! seiner göttlıchen Mutltter eıne gottliebende
Seele; SCZOSCHN Aaus den Mittheilungen der gottseligen Marıa Ursula Kleinmann, SCWESCHECH
Klostertrau 1ın der Au be1 Eınsiedeln, nebst eıner kurzen Lebensgeschichte derselben“, das VOT

wenıgen Jahren durch Paulus Bachmann TICUu herausgegeben wurde (Dıie Mahnung AUS der Au
Ansprachen Jesu un! Marıens dıe Klostertrau Marıa Ursula Kleinmann; miıt eiınem kurzen
Lebensabriß VO  - OC Eglı, Lauerz

145 Zu Ineichen aus Eschenbach (Kt Luzern), 21 ] 878 Protessor der 5yntax Gymna-
s1ıum in Luzern, sıehe Lütolt 243 f! Dommann 4/0; Vonderach 31 1‚ Kaspar 379

146 Näheres Kautmann aAUus Krıens (Kt. Luzern), se1it 1816 Professor-Adjunkt und VO
1818 bıs seıner Entlassung 1834 Protessor Gymnasıum Luzern, 1827 Chorherr un! 1846
Stiftspropst bei St. Leodegar ın Luzern, 1841 nıchtresiıdierender Domkapitular ın Basel, be]
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Pfarrer Joseph Anselm Schubiger (1789—1858) 147 der 1m folgenden noch näher VOI-

gestellte Josef Leonz Blum (1786—1859) SOWI1e wWwe1l Görresschüler 148 die dem
Saijlerkreis nahestanden, nämlıch der spatere St Galler Bischoft arl Johann Greith
(1807-1882) *” und der Luzerner Stiftskaplan Maxımiuilıan Zürcher (1808—-1864)*”°,
der nach der Absetzung und Ausweıisung Schlumpfts durch dıe radıkale Luzerner
Regierung 835 '>' bıs 1847 als zweıter Chefredakteur tungierte. Dıie Gründung der
Schweizerischen Kırchenzeitung tällt ın dıe eıt der VO der tranzösıschen
Julirevolution 1830 angestoßenen Schweizer „Regeneration“, ıne Periode heftigster
politischer Kämpfte, die eın kirchenteindliches Gepräge aufwiesen, ımmer sıch

152dıe Polıitik mıt der Religion erührte Da bıs dahın keın einz1ges Blatt ZUT

Vertretung spezifisch katholischer Interessen ın der chweiz gab, übernahm die
Kirchenzeıitung, die binnen kurzem 1200 Abonnenten zählte, diese Aufgabe un
wollte „Bannerträgerın Lreu kirchlicher Gesinnung seın“ 155 Demgemäfß rachte

Lütolft 244; Dommann 4/70; Vonderach 31 } Schiel 51 320; Kaspar 334 (dort talsches Sterbejahr)
u.0 Glauser 35/ 1t.

14/ Zu Schubiger Aaus Urznach (Kt St Gallen), 218 Ptarrherr VO St. Gallenkapell,
sıehe Lütolt 266; Pfyl 2, 193 mıiıt Anm. 125 u.0.

148 Zum Kreıs den vielseitig gebildeten Autodidakten Joseph Görres, für dessen Be-
rufung die Münchner Uniiversıutät sıch Saıiler ausdrücklich bei König Ludwig VO Bayern
edankte, sıehe Mantred Eder, „Helfen macht nıcht armer“. Von der kirchlichen Armen-
fürsorge Zur modernen arıtas ın Bayern, Altötting 19997 76 mıt Anm 40 1t. u.O.,
Görres selbst 61, nm. 1 1t. u. O.; Ewald Frıe, In: RS 1089 Spezıell
Görres’ Beziehungen ZU!r Schweiz sıehe Herıibert Raab, Joseph VO GJOrres und die Schweıiz,
In: H]J (1969) 1-1 bes 90 (Anm 42), 4, A 103—1 (zur „Irias” Geiger, Gügler und
Wıdmer); Albert Portmann- Tinguely Bearb.), Görres-Bibliographie. Verzeichnıis der Schrit-
ten VO  } und ber Johann Joseph GJOrres (1776-1848) und Görres-Ikonographie (jesam-
melte Schrıiften, rg.-b 2 ’ Paderborn 1993, 2747276 1258—-1280).149 Näheres Greıith, dem „schweıizerischen Bossuet“ (Schwegler 307, Anm. 1), Pa ]62
Generalvıkar 1n St. Gallen un: anschließend zweıter Oberhirte dieses Bıstums, beı utt 21-24,
165170 W Os Johannes Dutftt, 11 (zatz 1803, 254—7)258 (Schriften und LAtX Portmann-

WasE  Tinguely 363# 538; 2081—-2085); Albert Portmann-Tinguely, 1n: LThK: (1995) 1039;
15 Zu Zürcher AaUusSs Zug sıehe Troxler 463 mit Anm At.
151 Auf Verlangen der Aargauer Regierung erfolgten nde Maı 1835 be1 Schlumpf, Blum und

einıgen weıteren Mitarbeıitern der SK un! ın der Buchdruckerei Räber, die die Zeıtung
druckte, polızeiliche Hausdurchsuchungen. Im September des gleichen Jahres wurde chlump
seıner Professur enthoben und angewlesen, den Kanton Luzern innerhalb VO Tagen Ver-
lassen (nach Joseph Troxler, Hundert Jahre Schweizerische Kirchen-Zeitung 2-1 1N
SK7/ 1932, 463—468, hier: 463) Anschließend Walr Kaplan 1n Walchwil (Kt Zug), bevor
1837 Ptarrer seıner Heimatgemeinde Steinhausen und 185/ Domhbherr in Basel wurde

152 Näheres hıerzu beı Anton VO Muralt, Dıie Julirevolution und die Regeneratıon ın der
Schweiz, Zürich 1948; Jean-Charles Bıaudet, Der modernen Schweiz91N: Handbuch
der chweızer Geschichte 2) Zürich 1977, 871-—986, 1er‘ 918970 (Regeneratıon); Ulrich Im
Hoft, Geschichte der Schweıiz, Stuttgart Ü °“1998, 105—1

153 Vonderach 165 Näheres Zur Vorgeschichte und Geschichte der SKZ, VO der z. B der
dritte Jahrgang 1834 insgesamt 950, 1n dıe Sparten Autfsätze, Aktenstücke, Lıteratur, Poesıen,
Miıszellen und Kırchliche Nachrichten gegliederte Seıiten umfafßte, bei Troxler (mıt Abb VO  —

Schlumpf); Hans Dommann, Geıistige Vorbedingungen un! Wegbereıiter der Schweizerischen
Kırchen-Zeıtung, 1n ehi  Q 468—4 / 3 (mıt Abb VO Gügler, Wıdmer und Geiger; beide Autsätze:
Nr. Jubiläumsnummer] Dez.) Schon bald bekam die SK7Z Konkurrenz UrcC die
1834 begründete „Kırchenzeitung für die schweizerische evangelısche Kırche“ Zürich), die
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s1e 1ın den ersten Jahrgängen, ın denen S1e sıch obwohl sS1e keinen offiziellen
Charakter besafß ın kırchlichen reisen rasch hohes Ansehen erwarb, neben zahl-
reichen Beıträgen ZU!T Priesterbildung VOI allem päpstliche und bischöfliche
Weısungen, z . B die Enzyklıka Gregors XVI „Mırarı VOSs VO 15. August
1837 154 1ın der Übersetzung Geigers, ZU Abdruck.

„Eıne geistige Tochter Sailers“ 155 darf auch eın bedeutendes Werk 1mM Bereich des
weıblichen Erziehungswesens ZCeENANNL werden, nämlıch das älteste Schulschwestern-
Instıtut der Schweiz 1ın Baldegg be1 Hochdort 1m Luzerner Seetal,; das ose Leonz
Blum aus Reiden Kanton Luzern), ebentalls Sailerschüler und se1ıt 818 Kaplan 1n
Hochdorf, mMiıt Unterstützung Widmers 1NSs Leben rief 156 Blum, der auch schrittstel-
erisch tätıg 157  war hatte „eIn offenes Auge für die Nöte des Bauernstandes. Diesem

1836 1Ns Leben gerufene „Neue Kırchenzeitung für die retormierte Schweiz“ Zürich) un! aus
dem eıgenen Lager durch die mıiıt Nr. AF des Jahres 1835 VO  3 München ach Luzern verlegte
„Allgemeine Kirchenzeitung für Deutschland und die Schweıiz“, eın durch den Münchner
Priester Dr. Joseph Anton Fischer herausgegebenes Kampftblatt der lıberalen katholischen
Geıistlichkeit, das allerdings bereits 1839 eing1ng, worauthıin Fischer nde 1840 ach Amerika
auswanderte. Vgl azu Troxler 463 f) Schwegler 267

154 Diese ın Nr. des erstien Jahrgangs der SK7Z abgedruckte und den tranzösıschen
Priester un! Schrittsteller Felicıte de Lamennaıs (1782-1 854) gerichtete Enzyklıka wandte sıch
ın scharter Form den „schmutzigen ue. des Indıtterentismus“ SOWI1e den Ratıo-
nalısmus („unverschämte Wiıssenschaft“) un! verwart Gewissens-, Presse- und Meınungs-
treiheit (Auszüge 1n 2730-2732).

155 Matthäa Vock, Das Schwestern-Institut Baldegg. 0-1 (FS ZUr 100-Jahr-Feıer),
Hochdort 1930,

156 In der äalteren Literatur uch be] Vonderach 168 ın Anlehnung 'ock 10f- wurde
me1lst die Ansıcht vertreten, das Institut Baldegg se1 durch die VO Saılers Koadjutor Georg
Michae!l Wıttmann (1760-1 833) getragenen Bestrebungen die Gründung der Kongregatıiıon
der Armen Schulschwestern VO  } nserer Lieben Frau 1833 1ın Neunburg inspirıert SCWE-
semn hierzu der 104-115); diese Idee se1 nämli;ch VO Widmer ın die Schweiz gebracht un:
annn von Blum, der 0—-18 Lateinlehrer ın Beromunster BCWESECNHN WAaTr, bei seıner eigenen
Gründung umgesetzt worden. Josef Strebel betont dagegen 1n seiner Dıiıssertation ber Blum,
da{fß nıe aut Quellen gestoßen sel, „dıe diese Vermutung irgendwie bekräftigen würden.
Nachforschungen 1m Diözesanarchiv Regensburg, das sowohl den Nachlafß Sailers als auch
Wıttmanns aufbewahrt, ergaben ach dieser Rıchtung nıcht die geringsten Andeutungen.“
Blums Gründung stehe ‚War zeıtliıch derjenıgen der Armen Schulschwestern nahe, da{fß InNnan

daraus eiıne Verbindung zwiıischen Blum und Wıttmann ableiten könnte, „doch wırd s1e N1ır-
gends bestätigt“ Oose Strebel, Kaplan Josef Leonz Blum O]859 Gründer des Schwestern-
instıtutes Baldegg, Hochdort 1969, 46) Vielmehr habe sıch die Elsässer Schulschwestern VO:
der göttlichen Vorsehung Zzu Vorbildg („Doeurs de la Dıvıne Providence“ un!
„50oeurs de la Dıvıne Providence de Ribeauville“ [Rappoltsweıler]; sıehe arl uso Frank, Art
Vorsehung E1} bzw. en 1N: ThK 10 [2001] 900), 1837 geschrieben habe: „LS
hıegt mır unablässıg 1m Sınn, iıch müßte die Anstalt mıit den Schulschwestern VO der göttlichen
Vorsehung, die sıch ın den Rheinlanden, Frankreıch, Belgien wohltätig ausbreıten, ın Ver-
bındung bringen.“ (Blum Abtrt Friedrich Pfluger VO: St. Urban, Baldegg, Febr. 1837 [zıt.
ach Strebel 46|) Patriıck Braun wıederum betrachtet das Instıtut als Werk SU1 gener1s, da eben
erst 1837 (jedoch nıcht vorher!) bei Blum der Gedanke aufgetaucht sel, ach dem Vorbild
dieser Kongregatıon umzutormen (Dıe relıg1ıösen Kongregationen 1mM 19 un! 20. Jahrhundert,
1n: HelvSac 5,4 19—71, 1er' 45 Mi1t Anm. 208) 1838 weılte übrigens 1ın Ribeauville,

dıe Organısatıon dieser Schwesterngemeinschaft studieren ebd 46)
Hıerzu ausführlich Strebel 27 Namentlich geNaANNLT se1l seıne kleine, aber damals viel-

beachtete Schweizer Kirchengeschichte: „Versuc einer Geschichte der Kırche Jesu Christı 1n
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wollte helten mi1t der Gründung eıner Arbeıitsschule tür die Landmädchen und
iıhre ıhnen eigentümlıchen Bedürfnisse. Es sollte ıne Biıldungsstätte für Landschul-
lehrerinnen werden und eın Schulungsort, ın dem gee1gnete Vorsteherinnen für die
darnıederliegenden Armenanstalten herangebildet werden konnten.“ 158 1829 SCW annn

die sıeben leiblichen Schwestern Hartmann VO Bauernhof Oberhilty iın Höhen-
raın für diesen Plan und gründete, als sıch noch Wwe1l weıtere Frauen anschlossen,

Februar 830 die Gemeinschaft der „Armen Schwestern 1mM Schlofß Baldegg“,
die ın den 40er Jahren ın „Genossenschaft der Dienst- un! Lehrschwestern
VO der Göttlichen Vorsehung bei St. Jodok OS Baldegg“ umbenannt wurde
und nach VO Blum verfaßten, der Regel des 1I. Vinzenz VO  - Pau! angelehnten
Statuten lebte !”” 1857 sıch nach Kontroversen die Einführung der
Ewıgen Anbetung mıt dem ımpulsıven Dıiırektor Blum die Schwestern VO Marıa
Rickenbach Kanton Nıdwalden) VO Mutterhaus *°”, un 1862 polıtischen
Zwängen die Schwestern VO  $ Heılıgkreuz bei Cham Kanton Zug), die dort 1m
Todesjahr Blums 1859, unterstutzt durch den mıiıt Blum befreundeten Steinhausener

161Pfarrer Melchior Schlumpft, eiınen Institutsbau errichtet hatten
der Schweiz, Theıl, Luzern 18272 azu trebel Wegen seıner Gelehrsamkeit schıen
Saıler, der ıhm den Kosenamen „Floriano“ gab (Saıler Schiffmann, 21. Jan. 1809; ZIt. beı
Lütolf 3T vgl Strebel uch für eine Protessur 1n Bonn gee1gnet: „Der Bischof VO  - Maınz
[Joseph Ludwig Colmar] 1st eın eintacher wahrer Bischoft. Ic hatte für Bonn auch beıide,
Wıdmer und Gügler, Lehrern vorschlagen sollen, mufßste aber beıisetzen: Ihr werdet den Ruft
nıcht annehmen. Schreibt mır, ob ıhr keinen Lehrer der Kırchengeschichte der der Dogmatık
der des Kıirchenrechts (z.B Blum) WI1sset 1ın der Schweıiz, der zugleich Talent hätte und
gewißß ach Bonn gyınge iıch könnte ıhm bıs 1500 preufßische Taler Samı<t Reisegeld
sıchern. Wenn Wıdmer oder Gügler yingen, dürtte ıch 1800 preufßsische Taler Samı«t Reisegeld
zusichern.“ (P3 A b Saıiler arl Meyer und die Schweizer Freunde, Landshut, Dez 18158
[zıt. ach Schiel 450; auch beı Vonderach 200]; Colmar, der bereits 15. Dez 18158
starb, sıehe Anton Brück, 1N atz 1803, 103—105).158 Vonderach 168

159 Erst nach dem ode Blums wurden die tranziskanischen Konstitutionen eingeführt. 7Zu
Blum, der 805/06 als Medizinstudent die Uniuversıiutät Landshut bezog und sıch 1807
dem Eintlufß Sailers der Theologie zuwandte, und seıner uch VO Katholischen Verein
unterstutzten Gründung Baldegg, die 1862 1 9 1906 140, 1964 1018 (Höchststand) und 1998
V Mitglieder aufwies, sıehe Lütolt 126, 240% B Vock: Vonderach 16/-170, 308 mıiıt Anm.
3, Schiel 51 575 383, 389—-391, 74) u.0 S 9 621 u. O.; Strebel (mıt Abb Blums auf Frontispiz);
Marıano d’Alatrı, Art. Blum, 1N; DIP 1484; ders., Art. Dıvına Provvıdenza, dı Baldegg,
1n: DIP (1976) Fa Kaspar 194 f miıt Anm. 41 u. O.; Hılda-Marıa Steıiner, Baldegger Schwe-

0—1 Hochdorf 1980; Brigitte Haselböck, „Eıne Dienstmagd 1mM Weıinbergdes Herrn Das Schwesterninstitut Baldegg Lizentijatsarbeit Zürich 1991; Urban
Schwegler, Das Schwesterninstitut Baldegg und seiıne Institutsschule, —  „ Lizentiats-
arbeıt Fribourg L: Braun 44—46; Marıe Martıne Rosenberg, Baldegger Schwestern, 1n
HelvSac 62 (1998) 7293

160 Zur Geschichte dieses einem abgeschiedenen Walltahrtsort errichteten Klosters und
der „Kongregatıon der Opferschwestern Marıa Rickenbach aAaus dem dritten Orden des

Benedıikt“, die ab 1876 uch Niederlassungen ın den USA gründete (nach Vonderach 169
gab 5 1930 Ort Fılialen MI1t ber 600 Schwestern), sıehe Cecile 5Sommer-Ramer, Marıa
Rıckenbach, In: HelvSac 33 A

161 Nachdem das Kloster Baldegg VO der Luzerner Regierung bereıits 1848 und nochmals
1849 kurzzeıitig aufgehoben worden WAaäl, erfolgte eine drıtte Aufhebung 1853, bei der alle
Schwestern das Schloß Baldegg verlassen mufßften, worauthin sıch eın Teıl VO iıhnen
mıiıt der Vorsteherin ın ham nıederließ un! ıne Mädchenschule gyründete, da{fß auf diese
Weıse eiıne Fılıale entstanden W al. 1862 hatte die Luzerner Regierung [11UT der Bedingung
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Schon durch seıne Herkunft un! weıtere biographische Daten mıt dem Gründer
Baldeggs CNS verbunden 1St der wıederholt Luzerner Joseph AUYreNnNZ

162Schiffmann, der w1e€e Blum 1786 geboren wurde und gemeıinsam mıiıt ıhm 1807 bıs
1808 be] Sailer ın Landshut studıierte. „Landshut War damals der Vereinigungspunkt
vieler edler Jünglinge, eın Sem1unarıum für die I1 katholische Schweiz. Hıer trat
Schittmann den Blum und blieb ıhm befreundet auf Lebenszeit. Sıe beide hatten
hre Eriınnerungen Landshut durch das NZ Leben mıtgenommen, und w1e sS1e
tortlebten 1mM Gemüthe iıhres unvergefßlichen Lehrers, machten S1e ıhm Ehre durch
ıhren Ernst, durch hre Anhänglichkeit die Kırche, WEEINN auch ıhre beidseitige
Heftigkeıt, gereizt durch viele Wiıdersprüche und iın täglıchem Kampfte mıiıt eiıner
trıvolen Zeıt, vielleicht hie und da wenıger die Santtmurtch und Milde Saılers hat
eriınnern lassen.“ 163 Schitfmann wurde 1811 Vikar und 1813 Pfarrer VO Altishofen,

jedesmal Jubel 1mM Pftarrhof herrschte, „ WEInNn Sailer erschien und der Kranz se1-
NeTr Schüler sıch iıhn sammelte“ 164 ber Sailer wurde Schiffmann nıcht zuletzt
mıt der Famiılie des Graten Stolberg ın Sondermühlen bei Osnabrück bekannt, mi1t

165 auf dem Lauftfen-dem auch die chweiz bereiste und über Overberg ın üunster
den gehalten wurde. Obgleich ıhn sıch dıe Grätin Stolberg, mıt der einen tein-
sınnıgen Brietwechsel unterhielt, als Pfarrer tür „das durch Göthe und Wiıeland tast
heidniısch gewordene Weımar“ wünschte ‘° blieb bıs seiınem Lebensende ın
Altıshofen, seıne persönlıche Frömmigkeıit und se1ın seelsorgerliches Wırken t1e-
ten Eindruck hinterließen 16/

Als weıtere Schweizer Saiılerschüler nın Vonderach schließlich noch Jakob Lau-
enz Studach (1796—-1873), Erzieher 1n der Famlıulie des Graten Stolberg '“ und selit

der Loslösung VO Chamer Instıtut 1ın den Fortbestand Baldeggs eingewilligt. Näheres be1
Strebel /—-102; Patrıck Braun, Olıyetaner-Benediktinerinnen VO Heiligkreuz, Cham, In:
HelvSac 8, 33585—356

162 Dıie Behauptung Vonderachs da{ß® beide „fast 1mM gleichen Jahr gestorben se1en“,
nämlıch Schittmann 1858 und Blum 1859, 1sSt unzutreffend, da Schittmann bereits De-
zember 1856 verschie: (richtiges Sterbejahr dagegen beı Vonderach 313)
Gotthelf“.

163 Herzog 19 (zZıt ach Vonderach 7K aab Herzog den „katholiıschen
164 Vonderach 171
165 Zu Overberg sıehe ben Anm. IFE
166 „Nach Ihren Brieten und des lheben Saılers Zeugnifß waren S1€ gerade der Mann, der

dahın paft test 1mM Glauben, rechtgläubig, hınreichend gebildet, lebhaft und VO Herzen
ftromm und demüthig.“ Sophıe Grätfin Stolberg-Stolberg 11765-1 542; geb. Grätin VO Redern]

Schitfmann, Sondermühlen, 19. Nov. 1818 [zıt. ach Lütolt 144; auch bei Vonderach KZA
ZU Brietwechsel zwıschen der Grätin und Sailer sıehe Johannes Janssen, Friedrich Leopold
Graf Stolberg 2’ Freiburg 8 Br. 1877, 481—489]; ZU!T Familıulıie des Graten sıehe eb SOWIe
Schiel 52 634 f7 /02—-/04, Stolberg selbst [1750-1819] außerdem ben Anm. 63) 7Zu diesem
Briefwechsel, der aAb 8726 aufgrund der tamıliären Beanspruchung der Grätfin erlosch, AaUus$s-
tührlıch Lütolf 13011

Näheres Schiffmann, der 1823 eıne VO Saıiler als „geistreich“ bezeichnete Abhand-
lung „Über das Wesen, dıe Bedeutung und Anwendung der Sakramentalıen ın der katholi-
schen Kırche“ veröffentlichte (vgl Ommann 470) Uun|! ın Würdigung seıner Verdienste 1845

wI1ıe ben bereıts erwähnt zu nıchtresidierenden Domhbherr der 10zese Base] ernanntXt
wurde, beı Lütolf; Vonderach 313 Schiel 51 379 752 u.0 631 u. O.; Kaspar 194 u.0O.

Insbesondere erlangte hierbei FEintluf(ß auf den mMiı1t Saıiler befreundeten Graten Josef
Stolberg-Stolberg (1804—1 859; 4—1 8373 Jesuınt), dem Gründer 849) und ersten Präsiıdenten
des Bonitatiusvereins für das katholische Deutschlan: (vgl Ludwig Koch, Art Stolberg 2 > 1N:
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1833 Apostolıscher Vikar für Schweden und Norwegen '””, Augustın Fuchs
etzter Abt des Augustinerchorherrenstifts Kreuzlingen beı Konstanz VO  -

1831 bıs dessen Aufhebung durch den Kanton Thurgau 848 *. Leonz Füglı-
staller (1768—-1840), Lehrer 1ın Rapperswiıl, Luzern, St. Gallen und Zurzach -
w1e Stiftspropst VO  3 St Leodegar ın Luzern (seıt 1831 Aloiıs Vock(857),
selit 1830 erstier resiıdierender aargauischer Domhbherr des neuorganısıerten Bıstums

172Basel ın Solothurn und selmt 1832 Domdekan und diıe als Schrittsteller und Er-

LThK: 11964] 1091 f, Georg Walf, Art. Bonitatiuswerk der deutschen Katholiken e, V., 1N;
LThK: 11994 ] 582

169 Näheres Laurenz (Lorenz) tudach Aaus Altstätten (Kt. St. Gallen), der 816/18
Saılers Schüler 1n Landshut WAal, bei Lütolt 266 f) Lang 8 9 163, 175 f7 Vonderach 3/4, Anm. 4 9
Schiel 51 320, 606 (aus „Aumonıier“ Irz. Geıistlicher, Beıichtvater; Lütolt 266| wırd be1 Schiel
„Almosenier“]. 1823 ging der 1820 ZUuU Priester geweıhte Studach als Hausgeıistlicher der Mı1t
dem Kronprinzen (Oscar (I.) VO Schweden (1799—1 859, Regent alı vermählten Prıin-
Zzess1n Josephine (1807-1876), Tochter des Herzogs VO Leuchtenberg, Eugene Beauharnaıs,
nach Stockholm, sıch große Verdienste das Wiederaufleben der katholischen Kırche
erwarb; 1862 wurde VO Pıus ZU Titularbischot VO: Orthosıa ernannt. Zu Studachs
Tätigkeıt 1n Schweden austührlich Arne Palmqvist, Die römiısch-katholische Kırche ın Schwe-
den ach 1781, (Das Apostolische Vıkarıat 0—-1 873), Uppsala/Stockholm 195% (Reg.,;

tudach und Sailer bes 59—61, /1—/73, 78 f); vgl außerdem: Dıie katholische Kırche 1ın
Schweden 1n NeUerTer Zeıt, München “1929,

170 Zu Fuchs siıehe Vonderach 310 mıiıt Anm. 13; Schiel 51 320, 549, 5/6; Pfyl 1) 95 mit
Anm. 1359; Kreuzlingen Helmut Maurer, 1: LThK: (1997) 465 1t.171 7Zu den zahlreichen Berutsstationen des vielseitig gebildeten Leonz Füglıstaller AUus Jo-
nen/Kt. Aargau beı Vonderach durchgängig talsch „Flüglistaller“), der 11793 ın Dıllıngen
Theologıe (Priesterweihe und 810/11 (unter Nıederlegung er damalıgen Ämter) ın
Göttingen und Parıs Physik studierte, 815-181 Kanzler des apostolischen Generalviıkars für
dıe schweizerischen Teıle des Bıstums Konstanz, Stiftspropst Franz Bernhard Göldlin VO

Tietenau (1762-1819), 1n Beromunster (zu ıhm Büchler-Mattmann/Lienhard 203 f) un: seıt
1824 Chorherr St. Leodegar WAäl, Lütolft 234-239; Vonderach 309; Eduard Studer, Leonz
Füglıistaller n ] 840 Leben und germanıstische Arbeıten, Dıss Frıbourg 1950 (ın we1l Te1-
len 1mM Druck erschıenen: Leonz Füglıstaller 8518 Stiftspropst 1n Luzern ZSKG, Be1i-
heft 8]’ Frıbourg 19931: Leonz Füglistaller 8—-158 Leben und germanıstische Arbeıten,
Frıbourg 1952 [ab 197° mıi1t Abb und Werkverzeichnis]); ders., iIn: (Itto Miıttler/Georg Boner
(Re Biographisches Lexikon des Aargaus 31957, Aarau 1958, 252754 Abb. nach 2724
\Nr. Schiel 624 u. O.; Glauser 357 Seine Kaplansstelle hatte Füglıistaller, den
Studer XAXIII) als den ersten Schweizer bezeichnet, „der den Namen eınes Germanısten
verdient“, 1793 1n Wolhusen (Kt. Luzern) be1 Ptarrer Joseph Baltassar angetreten, VO dem
Sailer 1m Jahr darauf schrieb: „Baltassar regiert sıch und seiıne emeıne ZurL, das 1St, ann
beten un! macht Christus Je länger Je mehr ZUuU Hırten seınes Volkes“ (zıt. nach Schiel 122;

iıhm ausführlich 464
Weıteres 'ock AUS Sarmensdort (Kt Aargau), der 1807 zu Priester geweiht wurde

und ann Ptarrer der Dıiasporagemeinde Bern (1 Rektor des NEeuU gegründeten katho-
ıschen Gymnasıums ın St. Gallen (1809—-1812) und Pfarrer VO Aarau (1814-1 830) Wal, bei
Sıgmund Egloff, Domdekan Aloıs 'ock ]857 FEın Beıtrag ZUur!r aargauıschen Kıirchen-
polıtık während der Restaurations- und Regenerationszeıt Inur bıs 1N; Argovıa. Jahres-
chrift der Hıstorischen Gesellschaft des antons Aargau (1943) 161—309 (mıt Abb auf
eiınem Medaıllon); Vonderach 314; Schiel 51 320, 398; Georg Boner, iIn: Mittler/Boner 500;
aab mıiıt Anm. 86; Pfister 156 Vock, der 1828 die „Aargauer Zeıtung“ (seıt 1831 „Neue
Aargauer Zeıtung“) begründete, studierte 806/07 be1 Saıiler 1n Landshut, „Ohne aber 1n den
CHNSCICH Kreıs VO dessen Gesinnungsgenossen treten. Mıt der ge1st- und tempera-
mentvollen, scharfkantigen Persönlichkeit Aloıs Vocks sank der jedenfalls edeu-
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zıieher hervorgetretenen Priester Anton rTunNNer (1772-1836) * Renward Brand-
Teiter (1782-1851)*”, eorg (1788—1866) un:! ose Sıgrıst (1789—1876) *”” SOWIl1e
Martın Wyssing (1783—-1831) *°

Wıe dıe Aufklärung ın der Schweiz VO der deutschen Aufklärung beeinflufßt WAal,
auch die geistige un relig1öse Erneuerung, die Aaus jenem Kreıise hervorwuchs, der

VO  - den Hochschulen, denen Sailer lehrte, seıne Bıldung empfing. „Und das War
eb 177ıne große un mafßgebende Zahl dem Klerus der katholischen Schweiz.

Denn »  CI sıch damals seıner philosophischen und theologischen Studien 1mM Aus-
and rühmen wollte, mu{fßste mındestens eın Semester ın Landshut zugebracht un
einıge Monate Füßen Johann Michael Saılers, des Meısters der Moral- und
Pastoraltheologie und der Homiuletik, haben.“ 178 Ile diese Männer»
das Bewulfistsein miı1t sıch heim, da{fß iıhnen ın der Autorität der Kırche dıe sıcherste
Führerin durch die Zeıtırrungen gegeben se1 Sailers relıg1öse Aktivıtät und Ver-
innerlichung treten als Grundzug seıner Schule hervor. So hat Sailer auch der

179schweizerischen Seelsorge T1CUEC und fruchtbare Wege gezeıgt.

Saıler und seine Schweizer Freunde anderer Konfession
„Eınes der schönsten Zeugnisse für die relig1öse und menschlıche Größe des

Katholiken Saıiler 1st sein Verhältnis aufrechten großen Protestanten Er sah
ganz klar, da{fß der Graben, der die christusgläubigen Katholiken und Protestanten
trenne, CIl se1l gegenüber der Kluft, die alle wahren Christusgläubigen VO  —_ dem

tendste Vertreter der Rıchtung Wessensbergs dem aargauıischen Klerus 1Ns rab.“ (Boner
O 9 Ignaz Heıinrich Freiherrn VO Wessenberg 11774-1 860]1, Schüler Saılers ın Dıiıllıngen

(1792-1794), reformfreudiger Generalvikar Dalbergs (1802-1814) SOWI1e Bıstumsverweser
(1817-1827) 1ın Konstanz, sıehe Karl-Heınz Braun, 1n atz 1803, 508—812; Mantred
Weıtlauff, 1n LThK 12001 a SOWIl1e den Beıtrag VO Konrad Baumgartner 1n die-
secr Festschrift).

Näheres Brunner aus Eıch (Kt Luzern), der zunächst Ptarrer ın Tiengen, ann
Kränklichkeit Kaplan ın Ruswıil, anschließend Regens Priesterseminar ın Luzern bıs
und schließlich bis seiınem ode Ptarrer VO Rothenburg (Kt Luzern) WAafl, be1 Lütolftf 230;
Vonderach 309; Schiel 51 7 9 Schiel 622

Weıteres Brandstetter A4US Beromünster (Kt Luzern), Protessor 1n St. Gallen und
Luzern SOWIl1e Kanoniker bei St. Leodegar (seıt sıehe Lütolf 241; Vonderach 309; Kaspar
162, 16/ (hier „Brandstätter“ geschrieben).75 Zu den Gebrüdern Sıgrist, den Söhnen eınes aus Luzern stammenden, jedoch ın (G3Oörz
bıs 1919 österreichisch, heute 1ın Italien) tätiıgen Beamten und eiıner Lehrerin AUS Florenz, die
beıde 1n Landshut studierten, vgl Vonderach 313 mMiıt Anm. 28; Schiel 51 / speziell Georg
Sıgrist, der Seelsorger 1ın Horw (seıt 1815), Wolhusen (seıt Luzern (seıt Aarau (seıt

und Birmenstorta860) SOWIl1e nıchtresidierender Dombherr des Bıstums Basel (seıt
WAar und sıch als Schrittsteller für Schule un! Volk („Schweizerseppelı“) eınen Namen

machte, sıehe außerdem Lütolf 747 % U, Schiel 455—45/ (hier bezeichnet Sıgrist Sailer als
„Mann der Liebe“, der ıhn „Mmit Zeıt und Ewigkeit versöhnte“; a.a.0O 456), 633 .0 Altred
Häberle, in: Mittler/Boner 12 (Quellen und Lıt.); Kaspar 195—-197, 208211 L DL
Joseph Sıgr1st, der U, Ptarrer 1ın Adligenschwil 818-—1 823) und anschließend ın Ruswil WAalfl,
Lütolt 248 (mıt Gedicht Sıgrists); Kaspar 195

176 Näheres Wyssıng AUus Luzern, der ach dem Studium in Landshut zunächst Kaplan 1n
Hochdorf, _-879 Pfarrer VO  - Sempach und schließlich Dombherr ın Solothurn WAal,
mMI1t 11UT Jahren starb, beı Lütolt 249

177 Vonderach 176
178 Egloff 186 (zZıt auch beı Vonderach 375 Anm 45)
179 Vonderach 176
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(Gelste der Aufklärung trennte.“ 180 So hatte Saıiler ıne I1 Reihe protestantischer
Freunde ın Deutschland'“, aber auch ın der Schweiz !® Neben Saılers trüher Be-
kanntschaft mMi1t Lavater, die nach Vonderachs Dafürhalten einen Hauptgrund für
seıne Schweizreise bıldete, sınd dessen Schwiegersohn eorg Geßner
843) , die retormierten Zürcher Pfarrer Johann Jakob Heß (1741-1828) ” und
Johann Konrad Pfenninger (1747-1792) P, der Schatfhausener Geistliche und
Protessor Johann eorg Müller (1759—-1819) 136 die bedeutendsten Freunde anderer
Kontession, denen der nachmalige Churer Bischof noch den Zürcher Theologen

180 Altons Erb, Johann Michael Saıiler (1751-1 832), 1N: Ders., Gelebtes Christentum. Cha-
rakterbilder AUS dem deutschen Katholizismus des 19 Jahrhunderts, Freiburg Br. 1938, 1—54,
1er'‘ 261 (zıt. auch beı Vonderach 177) Der Protestant Friedrich arl VO Savıgny (zu ıhm
ben Anm. 81) konnte z.B VO'  — Sailer schreiben: e habe iıch nıemals den hohen, herrlıchen
1nnn Luthers mıit mehr Geftühl anerkennen sehen, als VO diesem Manne, der VO SaANZEIN
Herzen Katholik 1St (Savıgny Ptarrer Johann Chr. Bang, Landshut, März 1810; ZAt. ach
Schiel 51 427)181 Vonderach neben Savıgzny den Frankturter TZt Johann arl Passavant
(1790—1 857), den Dıchter Matthıias Claudius (1740-1815), den Vater des Stuttgarter Pıetismus,
Chrıistian dam Dann /58—-1 837; ıhm Hubert Schiel, Geeuint ın Christo. Bıschot Saıler un!
Christian dam Dann, eın Erwecker christlichen Lebens 1n Württemberg. Mıt den Brieten
Saılers, Beigaben aus dem Brietwechsel zwıschen Lavater und Dann und Wwe1l Bıldnissen,
Schwäbisch Gmünd 1928; Eberhard ermann Pältz, In: RGG? 11958| 32) und den Ham-
bur

| Sowohl be1 Vonderach als auch ın der VO  - ıhm benutzten Lıteratur wırd nıcht er-
CI Buchhändler Friedrich Christoph Perthes (1772-1 843)

schieden zwıschen protestantischer (evang.-luth.) und retormierter Kontession.
183 Näheres Gefßßner, der 1787 ordiniert wurde, anschließend Ptarrer Zürcher Waısen-

haus, ab 1799 Ptarrer raumüunster und 8—1 837 als Nachfolger VO  — Hef{fß (sıehe
Anm 184) Antıstes der Zürcher Landeskiırche WAaäl, beı Georg Finsler, Georg Gefner, weıland
Pfarrer 1n Großmünster und Antiıstes ın Zürich, Basel 1862; Schiel 565 H.6.; Frıitz Hoter/
Son)Ja Hägelı, Zürcher Personen-Lexıkon. 8OÖ biographische Porträts aus zweı Jahrhunderten,
Zürich/München 1986,

184 Zu Heß, der 1795 Ptarrer Grofßmünster und damıt Antiıstes der Zürcher Landeskırche
wurde und dem Lavater-Kreıs angehörte, sıehe Paul Wernle, Der schweizerische Prote-
stantısmus 1mM Jahrhundert 37 Tübıngen 1925, 317333 u. O.; Vonderach 377 Anm. 1 ’
Schiel .. / u.O.: Hoter/Hägeli I3 Friedhelm Ackva, 1N: ThK (1996) 65 (Lıt.); Thomas

Kuhn, 1N: RS (2000) 1705 Von seıner „Geschichte der drey etzten Lebensjahre Jesu”
(3 Bde., Zürich 1768-1772), dıe für die Leben-Jesu-Forschung eiıne Rolle spielte un: zahl-
reiche Auflagen erlebte azu Albert Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung 1!
München/Hamburg 1966, k erschienen 1784 ın VWıen, 1788 1ın Müunster und 1794 ın
München uch Ausgaben „ZU Gebrauche der Römisch-Katholischen“.

Niäheres dem Zürcher Ptarrerssohn Pfenninger, der verschiedene geistliche Ämter
bekleidete un Lavaters bester Freund WAar, bei Johann Caspar Lavater, Etwas über Ptennin-
SCIN, Hette, Zürich Za 1 /93; Wernle 285288 u.0.; Vonderach 547 ; Anm. 1 9 Schie] 1 7 9
101 (hier wırd Saıiler der „katholische Lavater“ genannt), 138f, 182 .9 572 1 9 92—105, 149
Sailer Lavaters Schwiegersohn Gefßner „Vize-Pfenninger“; vgl 565), 559

186 Der ın Neunkirch (Kt. Schaffhausen) geborene Müller studierte7780 in Zürich,
Lavater und Pfenninger kennenlernte, und 1n Göttingen Theologie und WTr se1it 1/94

Professor Schaffhausener „Collegium humanıtatis“. Zu ıhm ausführlich arl Stokar,
Johann Georg Müller, Basel 1885; Wernle 369—387/ U.ÖG Schiel 629 u.0. uch mıiıt seiınem
Bruder, dem bedeutenden Hıstoriker Johannes VO Müller, WAar Saıler befreundet (hierzu

466 miıt Anm 233)
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Johann Caspar Häfel: (1754—-1811) *” und die St. Galler Kaufmannsgattin NNa
Schlatter-Bernet (1773—1826), „dıe Seele des iınnerlichen Evangelıschen Christen-
LuUums 1ın der Ostschweiz“ 188 hinzufügt.

Am eruühmtesten Walr jedoch die Freundschaft mıt Johann Caspar Lavater
die den Jungen Sailer mitformte, und WAar ın der Weıse, „dafß CI, W as VO

Lavater empfing, sıch aneıgnete und assımılıerte, ındem harmonisch 1ın das
Wachsen un! Reiten seiıner Persönlichkeit einfügte“ 189 Gerade eshalb wurde Saıler
keine „Kopıe Lavaters, eın kleiner Lavater w1e mancher protestantische eıt-
SCHNOSSC, sondern Saıler. Darum 1st auch über Lavater entschieden hinausgewach-
SCI1L, W as schon dem gemeıinsamen Freundeskreis nıcht verborgen bll€b < 190 uch
Lavater selbst fand höchstes Lob für Saıler, den als „geradsınnıgen christlichen
Menschen“, „wackern Mann „redlıchen Katholiken“ !” und als „ernNsten
Weısen 192 193pries, den, ”  a katholisch ISst, mıt old aufwägen“ sollte „Saıler W alr

187 Näheres Häftel: aus Basadıngen (Kt Thurgau), der 1n den /0er und 800er Jahren des
15 Jahrhunderts den treuesten Verehrern un! Kampfgenossen Lavaters gehört hatteA
1/84 Privatlehrer ın Zürich), sıch ıhm ach seiıner Übersiedlung ach Deutschland ber ent-
fremdete, be1 Wernle 292305 u. O.; Leopold Zscharnack, 1n: RGG‘* (1928) 1564; DBE
(1996) 303 f, vgl uch Vonderach 37 Anm. 21; Schiel, Saıler und Lavater 127.

18 Vonderach 179 In St. Gallen als zweıtJüngstes VO  - 12 Kındern des Fabrikanten und
Ratsherrn Kaspar Bernet geboren, heiratete Anna 1/7/94 den Kautmann Hektor Schlatter und
gebar ıhm Kınder. Sıe WAar der Mittelpunkt eiınes paetistisch ausgerichteten Zirkels und des
Lavaterischen Christentums ın ıhrer Heimatstadt un|! tführte eıinen ausgedehnten Briefwechsel,
darunter se1it 1792 mit Lavater elbst, der „der Stahl SCWESCI sel, UuUrc welchen Gott ın ıhrem
Herzen iın trüher Jugend Funken geschlagen habe“ (zıt. nach Schiel 51 751) Näheres
Schlatter-Bernet, die auch mıiıt Lavaters Tochter nnette Nette) betfreundet WAal, be1 Franz

Zahn, Anna Schlatter-Bernets Leben und Nachlaß, Bde., Elberteld 1865; Wernle 345—348;
Vonderach S78 Anm 22; Schiel 5 1 4 9 519; 376—-379, 429—431, 503{f, 576{f, 606, 609, 615, 628,
645, 649 f! 750 f, 399—-403, 409 Briefe Saıilers Anna Schlatter-Bernet), 603, 631

189 Vonderach 180
190 Hubert Schiel, Saıler und Lavater. Mıt eıner Auswahl aus iıhrem Briefwechsel, Öln 1928,
(auch bei Vonderach 180); dieser Freundschaft siehe auiserdem Franz Georg Friıemel,

Johann Mıchael Saıiler und das Problem der Kontession Ertfurter theologische Studien 29),;
Leipzıg 1972 204—2727 („Freundschaft ın Christus Sailer und Lavater”); Wernle 287 f) Horst
Weigelt, Johann Kaspar Lavater. Leben, Werk und Wirkung, Göttingen 1991, 46 Zu Lavater
vgl darüber hinaus Johann Kaspar Lavaters Lebensbeschreibung VO seınem Tochtermann
Georg Gefsner, de., Wınterthur 1802-1803; Lang 1-222; Hoter/Hägeli 182 f, Horst We1-
gelt, In: IRE 20 (1990) 506—-511; Weigelt; Gerhard Sauder, 1n LThK: (1997) 692 SOWIl1e die
ben 1ın Anm Denkschrift.

191 Alle Zıtate nach Schiel, Sailer und Lavater
192 Zıit ach Vonderach 154
193 Zıt nach Schiel, Sailer und Lavater 48 beı Vonderach 187 „aufwägen“ „abwägen“)
Noch austührlicher rühmte Lavater Saıler 1m Band seıner „Hand-Bıbliotheck“ VO 1791

-U. w1e tre: iıch mich, da{fß die Katholische Kırche eiınen Licht un:! Wärmeverbreitenden
Mann hat Wer will all’ das ‚ute berechnen, das durch ıhn rechts un! links autf alle Weıse 4aUuS$S-

gebreıitet und veranlafßt wiırd dage INan, W as Inan will, tiet wiıll ich nıcht versinken, den
Schrittsteller nıcht loben, den iıch lobenswerth tınde, weıl die hohen Weltregenten uUNsCcCIS

Zeıitalters mit Verachtung auf Ihn herabsehen Ich werde ach meıner Überzeugung sprechen,
1e]| lauter sprechen, Je mehr auch ıch mıt Ihm, des Sprechens wiıllen, Verachtung

erwarten haben werde Ich bın zufrieden, WEENNn ıch uch 1U Eınen ZzUu Lesen und Benutzen
Seiner Schriften veranla{ft haben werde“ (zıt. ach Weıigelt 47)
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der hervorragendste Katholik AauUus Lavaters Freundeskreis un! dieser der erühmte-
sSIeE Freund denI nıchtkatholischen reisen besafß 194

Die Beziehung zwıschen Sailer und Lavater, die SEMEINSAM auch segensreich auf
Dritte WIC den protestantiıschen Stuttgarter Prediger Christian dam Dann oder den

195Augsburger Jurıisten Johann Konrad Schmid einwiırkten WAar N1leEe unterbrochen und
hıelt gefestigt durch gegense1llge Besuche, allen Belastungsproben WIC dem Streit
MI1ItL dem Berliner Autklärer Friedrich Nıcolai 1811 aılers Gebetbuch !”
oder der Absetzung Dillingen, dıe auch „CINC deutliche Antwort auf Saıilers VeI-

197dächtige Freundschaft mi dem vielgenannten Protestanten SC11] sollte stand
Selbst Lavaters Glaube die Verheißßung des Prinzen arl VO Hessen Kassel auch

werde den noch lebenden Apostel Johannes sehen, MIit dem der Priınz Umgang
pflege, jefß das Freundschaftsband nıcht zerreißen, wenngleıch Saıler, der auch
Schüler mMitL Lavater bekanntmachte und auf dessen Schritten CI WICS5 Y ıhm 11VCI-
blümt schrieb könne bei derle:i Ideen den Zirkel SC1INCT „allergeringsten Finsıiıcht
nırgend Y sondern 1Ur Christus kindlich bıtten dafß ıhn »”  L0)8 Fehlgriff

199und Misgriff ewahre und ‚nıcht der Wut der Feinde und Spötter preisgebe
194 Vonderach 189 Zum Freundeskreis Lavaters Zürich und der übrigen Schweiz AaUuS$s-

tührlich Wernle 284 439
Zu Dann sıehe ben Anm 181 Schmid (gest der „siıch mystischer erstlie-

genheıt und C1iNeE Schwärmerei grenzende nnenschau verloren hatte (Friıemel 217) sıehe
Schiel Saıiler und Lavater 81 f 129 Schiel S1 105 107 11934 116{ 129 131 VE 394 f 47°)
612 614 758 u ö; 52 73{ 26 80 f 152{ 15/ 285—287/ 336f 395 f 410 415{ 433 438 443 *
47% 632 Rosemarıe Dıietrich Die Integration Augsburgs den bayerischen Staat
j821) Abhandlungen ZU!r Geschichte der Stadt Augsburg 34), 5igmarıngen 1993 85

96 un! bes 186 191 Lavater schrieb hiıerzu Der wesentlichste nnhalt unNnserer wichtig-
sten Briete d zwıschen ıhm und Saıler] 1ST C1M gemeinschaftlıches Bemühen, redlichen
Mann, der unmıiıttelbar Abgrunde des gefährlichsten Fanatısmus stand zurückzubringen,
welches uns uch gelang!“ Passavant NnOTLIErTE sıch 29 /30 August 1823 tolgendes ber Saıler
und Schmid der 12 Aprıl 1823 als Hofgerichtsrat Memmingen verstorben WAaäl, secıin

Tagebuch „Den 29 der Frühe esuche ich Sailer Rödelheim beı Franktfurt Er
erzählt uns VO Konrad Schmid WIC noch SC1II1CT etzten Lebenszeıt Priester OL-
den WAaIc un! WIC SC1I1CT Sterbestunde Sailer erschien, Verklärten Ühnlıch sagend
Der To des Christen 1ST nıchts, ıhm 1ST CD, als WIC Paulus, wenn VO der Stadtmauer herab
1115 Freıe gelassen wurde, und WIC dem Petrus, als ıhn der Engel aus dem Gefängnis tührte
(Letzteres glaubt Saıler, SC1 ıhm dabe!1 eingefallen.) Er schrieb sogleich Uhr MOTSCHNS
autf und nachher and sıch da{fß das Schmids Sterbestunde WaTr Seiıtdem sıeht Sailer e1im
Erwachen sSsC1INCNMN Freund tür ıhn betend. (Zıt. ach Schiel 51 643 f die einschlägigen
Bibelstellen sind Apg 9, 25 [vgl Kor 11, 33| und 18 7-10)196 7Zu diesem Streıit ausführlich Schıiel, Saıler und Lavater 22-39; Sailers Gebetbuch sıehe

Anm. 234, und Nıcolaı, „des heılıgen römischen Reiches Erzzänker“ (zıt. ach
Vonderach 183), Saıiler Leipz1g begegnet und SECIL dieser Zeıt SC1IIHCT Kritik ıhm Velr-
STUmMMLT SC1M oll (So eiNe VO Schiel berichtete und VO ıhm tür nıcht unwahrscheinlich SC
haltene Mitteilung Saıiler und Lavater 39|1), sıehe Manfred der Dıie Deggendorfer nad“
Entstehung un! Entwicklung Hostienwallfahrt Ontext VO Theologie und Ge-
schichte Deggendorf — Archäologie und Stadt eschichte 3))), Deggendorf/Passau 1992, 421,
Anm. 814 (Lıt. O., Hubertus Busche, ı LThKU 15

197 Vonderach 185
Er tührt S1C C1MN, S1C tauschen ruße aus, sınd Brietboten und umgekehrt besorgt

auch Lavater Briete SIC (Vonderach 216)
Saıler Lavater, Wohlhusen, 15 Sept 1794 (Zıt ach Schiel Sailer und Lavater 109 vgl

Vonderach 186) Durch den mystisch enthusıastıschen Kreıs den dänischen Kronprinzen
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„Erst dıe einbrechende Revolution der Jahrhundertwende riß ıhn mıi1ıt Gewalt AUS
dem Ideenkreıs, 1ın dem gefangen WAafl, heraus“, ehe er 23. September 1799
durch dıie Kugel eines angetrunkenen tranzösıschen Grenadıers, „dem Lavater kurz

Ck 200UVO: auf se1ın Verlangen noch Weın dargereicht hatte verwundet wurde und
nach langen Onaten des Sıechtums 2. Januar 801 verstarb.

Was Sailer un: Lavater 1m innersten einte, W ar „ihre glühende Christusliebe, der
heılıge Fıter für die Sache des Christentums und dıe unbeirrbare Ehrturcht VOT der
Unantastbarkeit ehrlicher Überzeugung“. So stehen diese beiden Männer »  [0)4 u1ls
als dıe ausgepragtesten Vertreter der beiden christlichen Konfessionen ıhrer eılıt
und als dıe einflußreichsten relıg1ösen Schriftsteller 201

Saıler ın den Briefen seine Schweizer Schüler
1e] mehr noch als 1n seiınen Werken trıtt uns Saıilers Persönlichkeit bıs heute

„lebendig und frisch 1ın seınen Briefen entgegen“ “* denen eın hoher seelsorglicher
Gehalt besonderen Wert verleiht. uch mıiıt seınen Schülern in der Schweiz stand
Sailer ın lebhaftem Briefverkehr, aus dem Joseph Leonz Blum vieles esammelt hatte,
das jedoch nach seınem Tode unglücklicherweise vernichtet wurde“ Aus den noch

204erhaltenen und 1mM ruck erschıienenen Brieten oriff Vonderach für dieses Kapıtel
einıge Kostproben heraus, zeıgen, Ww1e Saıler „auch auf diesem Wege Berater
und Tröster, Lehrer und Freund“ * für seıne Schweizer Schüler wurde.

Aus Wernigerode (Tarz), Sailer 1m Herbst 1807 seınen Urlaub verbrachte,
sandte eLtwa den Schweizern folgende Zeilen „Dıilectissimi Helveti! Euere Briete
haben mich auch 1efß%mal 1mM Harzgebirge richtig gefunden. Euere Liebe mır,
Euere Arbeıiten, Euere Freuden, und W as Ihr MI1r geschrieben habet, alles ging 1eb-
ıch ın meın Herz e1in. Wır wollen das TNCUC Schuljahr eın rechtes Saatjahr se1ın lassen,
dem spateren Friedrich VL 768—1 539, Regent ab 1808]) und dessen Schwiegervater Prinz
Karl, miıt dem Lavater selit eıner Reıise ach Kopenhagen 1mM Sommer 1793 1ın CNgStiEr Beziehung
stand, Walr dıe VO ıhm schon trüher 1mM NsSCHIU: Joh Z gehegte Hoffnung, dafß der
Apostel Johannes noch auf Erden lebe, 9 durch Handauflegung einzelnen Auserwählten
übernatürliche Geıisteskräfte mıitzuteılen“, geradezu Zur fixen Idee geworden. „Auf Spazıer-
gangen un! Fußreisen besah sıch ın dieser Zeıt torschend jeden Vorübergehenden, EL W:
den leibhaftigen Johannes 1ın ıhm entdecken. In eiınem aus dem Ptorzheimer Tollhaus eNL-

Sprungenen Irren w1ıe sıch spater herausstellte glaubte CI, auch den Besuch des ersehnten
Johannes erhalten haben (Schiel, Sailer un:! Lavater 49)200 Beıide Zıtate: Vonderach 186

201 Beıide Zıtate: Schıiel, Saıiler un! Lavater
202 Vonderach 1972
203 Schiel berichtet 1erüber: „Leider mu{fß der gröfßte 'eıl der Briete Sailers seıne Schüler

1ın der Schweiz als verloren beklagt werden. Wıe mir Stiftsprobst degesser ın Luzern beı
meınen Nachtforschungen 1mM re 1927 mıitteıilte, hatte der Sailerschüler Josef Leonz Blum
(1786-1 859) die ıhm erreichbaren Briete dıe Schweizer Schüler gesammelt. Sıe wurden nach
seinem Tode ın eıner Kıste auibewahrt und also wohl erheblich Zahl VO seıner
Haushiälterin verbrannt.“ (Schiel 8; ın knapperer Form bereıts 1929 Der unbekannte Saıler,
1N: Hochland 26 (1928/29) 11 415—432, hıer: 419; Franz Ludwig Philıpp degesser VO  — Brun-
CS 54—-1936, Stiftspropst VO  3 St. Leodegar selıt 191 sıehe Glauser 359{1) uch die Priıvat-
korrespondenz Blums und Wıdmers 1st ach 'ock 15 nıcht erhalten.

Vonderach schöpft alle 1m Kapıtel des Teıls seıner Arbeıt zıtıerten Briefe, die als
„dıe erreichbaren“ bezeichnet (381, Anm. 7), A4aUus reı bereıits 1m Jahrhundert gedruckten
Vorlagen, nämlıch der SK7Z 37/9—382, 387), Lütolftfa 61 f, 121—-127) und Aichinger
(251-255

205 Vonderach 192 (vgl 201)
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damıiıt WIr einst dıe schönsten Früchte der Weisheıt einerndten mogen. Ihr se1d
mır Fuert un! des Volkes willen, das Fuch gesandt hat, der Weisheıt halber,
dıe ın FEuch reıten mufß, unaussprechlıch lıeb, und da iıch die Getahren kenne, denen
Euer Alter, Euer Verstand, Euer Herz auUSgESETIZL ist, kann der Liebe nıcht teh-
len Stoffe der Arbeıt. Trauet MI1r 11UT Alle Z da{fß ich nıcht Euer Lehrer, SOMN-
dern uer Miıtzöglıng der Wahrheit, nıcht Euer Anführer, sondern uer Mitwaller
ZU Ziele se1ın ll Dann WwIr (Jott FEuch viel eben, dafß Ihr nıcht nehmen
könnet auch VO Euerm Freunde Sailer.“

Selbst den Namenstagen seıner Schützlinge versaumte Saıiler nıcht, ıhnen die
besten Wünsche übermiuitteln, 1795 Franz Xaver USsSCON1I: „Fahren Sıe fort, lıe-
ber, theurer AXaver, 1m ınnıgen Anhängen dıe Quelle alles Guten; dazu, da{fß
S1e tüchtig werden, einst auf (Csottes Ackertelde (rJottes Wort saen, des Feindes
Unkraut AU: und die Garben jauchzend mıt (sottes Kındern heimzutragen.

207Amen.
Oftftrt verschattte Sailer seiınen Schülern adurch Verdienst, da{fß ıhnen Manus-

krıpte Z Abschreiben gab W as des öfteren nıcht eintach WAaLl, zumal für VCI-
schiedene Worte die gleichen Abkürzungen gebrauchte. Um mehr wulfßte diese
Arbeiıit schätzen: „50 viel Buchstaben, hlebster Rusconıt, du tür mich machtest,
indem deine unermüdlıiche Liebe meılne schlecht geschriebenen, oft höchst unle-
serliıchen, oft aum errathbaren Autsätze schön und rein schrieb, viel Buchstaben
deine Liebe tür mich bıldete: viele Lichtfunken, Kräfte, Flammen, Gnaden, Be-
lebungen, Führungen, Segnungen, Iröstungen, Selıgkeiten werden d1r Zzu Lohne
VO Belohner der Liebe Amen. 208

Welch ınnıge Verbindung Sailer gerade mıt diesem und mıt manchem anderen)
Schüler eingıng, geht aus tolgendem Briet VO Jahre 798 hervor: „Liebster
uscon1! DE Ihre Seele der meınen vorschwebet und 1mM täglichen Gebete MNECUu
VOT das Auge trıtt, MUu iıch Ihnen auch wiıeder eiınmal schreıben, da{fß meıne
Liebe Ihnen eWIL 1st] wı1ıe meıne Seele.  « 209 So verstand sıch VO selbst, da{fß

seıne ehemalıgen Schweizer Schüler beı testlichen Anlässen auch noch nach vielen
Jahren, w1€e 1825 beim goldenen Priesterjubiläum, nıcht vergafß: „Liebe Freunde! IDE

23. September das fünfzigste, das Jubeljahr me1lines Priesterlebens beginnt
und ich diesen Tag ohne alles epränge blos miıt eiınem Dankamte 1n unNnseTeTr
Domkirche teiern vorhabe, ade ich mıt diesem Rundschreiben meılıne ternen

206 Saıler mehrere chweızer chüler (wohl Blum, Petermann, Schitfmann un! Schwerz-
Mann}n, die se1ın vorhergehender Briet VO 26. dept. 1807 gerichtet war), Wernigerode,
18 Okrt 1807 (zıt. ach Lütolt 3( f, uch ın SK7Z 1855, 3728 und bei Vonderach 193)

207 Sailer Rusconı1, Ebersberg, 3. Dez 1795 (zıt ach SK7Z 1855, 380; uch bei Aiıchinger
251 f, Vonderach 194) Vonderach (3 8 9 Anm. 15) merkt hierzu A41: „Besonders Saılers Briete
diesen Schüler sınd tür die Charakteristik Saılers als Lehrer un! Seelsorger zugleich überaus
wichtıig, auch tür den FEınblick 1n das Verhältnıis seınen Schülern.“

208 Saıler Rusconı1, O, o.D (zıt. nach SK7Z. 1855, 382; auch be1 Vonderach 196)
209 Sailer Rusconı, Ebersberg, 15 Jan 1798 (zıt. ach SK7Z 1855, 387; auch beı Aichinger

255; Vonderach 196) Als uUuscon1ı nach längerem Auftenthalt ın Ebersberg Sailer verließ un
ZUr!r Priesterweihe 1ın die Heımat reiste, gab iıhm seiın Lehrer als Reisegeld och gyute Ratschläge,
Lebensweisheıiten und Aphorismen, die „vierzehn Münzen ZU geistigen Lebenserhalte“
Nannte, mıiıt auf den Weg (vollständig abgedruckt 1n SKZ. 1855, 381 f, Aıchinger 252—-254; Von-
derach 203 f hier tälschlich „Lebensunterhalte“]). Erwähnt se1 auch das „Gebet für meıne
Schüler (abgedruckt ın SK7Z 1855, 3F be1 Lütolt und be1i Vonderach 201), VO dem ber
dıe näheren Umestände der Entstehung nıcht ekannt sınd
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Freunde ın der Schweiz e1in, da{fß s1e, weıl S1e sıch denn doch diesem Tage 1n der
Domkirche Regensburg nıcht zusammentinden können, Ww1e s1€e 1ın meınem Her-
zen zusammenleben, sıch 1mM Geıiste mıiıt MI1ır vereinıgen ZU gemeınsamen Flehen,
Zzu Bıtten un! Danken für miıch und für einanderFreunde in der Schweiz ein, daß sie, weil sie sıch denn doch an diesem Tage in der  Domkirche zu Regensburg nicht zusammenfinden können, wie sie in meinem Her-  zen zusammenleben, sich im Geiste mit mir vereinigen zum gemeinsamen Flehen,  zum Bitten und Danken für mich und für einander ...  «“ 210'  Genauso interessant, aber aus weit weniger erfreulichem Anlaß abgefaßt sind die  drei ebenfalls der Weihbischofszeit entstammenden, ungedruckten Schreiben Sailers  aus dem Stiftsarchiv von St. Leodegar im Hof zu Luzern, die Vonderach — mit einer  Einleitung versehen — vollständig im Anhang wiedergibt“"'. „Sie sind in zweifacher  Hinsicht eine Seltenheit: Sailer hat sie geschrieben, als er bereits Coadjutor in  Regensburg war, und sie gehören zu den äußerst seltenen Exemplaren (wir reden  hier von seinen Schweizerbriefen), die uns noch erhalten sind (abgesehen etwa vom  Lavaterbrief-Complex in der Stadtbibliothek Zürich).“ Überdies seien die von Sailer  unterzeichneten Briefe mit hoher Wahrscheinlichkeit von Diepenbrock niederge-  schrieben. „Damit dürften sie überhaupt die einzigen Briefe in unserem Lande sein,  die gleichzeitig die handschriftlichen Züge dieser beiden Bischöfe und Freunde tra-  gen.“ Inhaltlich geht es in den drei — in „persönlich-teilnehmendem Ton“ gehaltenen  — Schreiben”* vom 8. Januar 1823, 1.Mai 1824 und 18. Juli 1824, sämtlich gerichtet  an einen bei Vonderach nicht genannten Luzerner Chorherrn und bischöflichen  Kommissar*'”, um einen Pfarrer aus dem Kanton Luzern, der sich eine schwere  Verfehlung (allem Anschein nach sittlicher Art?'*) hatte zuschulden kommen lassen  und deswegen suspendiert worden war. In seiner Notlage richtete der von Sailer im  ersten Brief und von Vonderach durchgehend nur mit „N.N.“ bezeichnete Kleri-  ker ”” einen Hilferuf an den Weihbischof, der ihm die Aufnahme in Regensburg oder  7° Rundschreiben Sailers zum 50. Priesterjubiläum, Regensburg, 23. August 1825 (zit. nach  SKZ 1855, 380; auch abgedruckt bei Vonderach 205; Schiel S2 494 [dort statt „meine fernen  Freunde in der Schweiz“ nur „meine ferneren Freunde“). Sailer stellt seine Einladung zur gei-  stigen Mitfeier unter das Schriftwort Phil 4, 6f, „das so oft Inhalt im Saale unserer mündlichen  Unterhaltungen war“ (ebd.).  ? Vonderach setzte die drei Schreiben Sailers deswegen in den Anhang, weil er sie voll-  ständig wiedergeben wollte und weil sie seiner Meinung nach inhaltlich nicht in die Reihe der  en vorgestellten Briefe passen (so 381, Anm. 7).  übrizg  21  Alle Zitate: Vonderach 321.  * Der ungenannte Adressat ist zweifelsohne der Luzerner Josef Anton Salzmann (1780-  1854), nach dem Theologiestudium in seiner Heimatstadt seit 1801 dort Professor (1803  Priesterweihe) und ab 1820 Chorherr zu St. Leodegar. Am 24. Nov. 1820 wurde er zum  bischöflichen Kommissar für den Kanton Luzern (unter der Iurisdiktion des Bischofs von  Basel) und am 12. Mai 1824 zum Generalprovikar des Baseler Oberhirten ernannt (weswegen  die Anrede in Sailers letztem Brief vom 18. Juli 1824 „Generalkommissar“ lautet). Salzmann  wurde am 4. August 1824 zum Propst von St. Leodegar und 1828 zum Bischof von Basel  gewählt. Weiteres zu Salzmann, der somit kein Sailerschüler war (worauf schon der distan-  zierte Ton in Sailers Schreiben hindeutet), bei Glauser 356; Brigitte Degler-Spengler u. a., Das  neue Bistum Basel, in: HelvSac 1,1 (1972) 363-—436, hier: 382-389 (Johann B. Villiger), 425  (Franz Wigger); Arthur Brunhart, in: Gatz B 1803, 645-647; ders., in: LThK? 8 (1999) 1509.  * Vonderach (321) spricht nur von einem „in die Irre gegangenen Pfarrer“; aus dem Text  der Briefe läßt sich jedoch auf ein (wohl nicht nur einmaliges) sexuelles Vergehen (mit Folgen?)  schließen (so ist z.B. im Brief Sailers vom 1.Mai 1824 von der „ernstesten Bekämpfung seines  Fleisches“ die Rede; zit. nach Vonderach 325).  215  „Den Namen des Pfarrers, auf den sich die Briefe beziehen, hat Sailer anfänglich nicht  ausgeschrieben, sondern mit N. N. bezeichnet. Diese Bezeichnung setze ich hier durchgängig  in allen drei Briefen ein.“ (Vonderach ebd.)  463  31«210'

(Genauso interessant, aber Aaus weıt wenıger ertreulichem Anlafß abgefafßt sınd die
drei ebentalls der Weihbischotszeit entstammenden, ungedruckten Schreiben Saılers
AUS dem Stittsarchıv VO St Leodegar 1mM Hof Luzern, die Vonderach mıt eiıner
Eıinleitung versehen vollständıg 1mM Anhang 211  wiedergibt „Sıe sınd 1n zweıtacher
Hınsıcht ıne Seltenheıt: Saıler hat s1e geschrıieben, als bereıits Coadjutor 1in
Regensburg WAal, un! S1€e gehören den außerst seltenen Exemplaren (wır reden
hıer VO  - seınen Schweıizerbriefen), die uns noch erhalten sınd (abgesehen IWa VO

Lavaterbrief-Complex ın der Stadtbibliothek Zürich).“ Überdies selen die VO Saıiler
unterzeichneten Briefe mıiıt hoher Wahrscheinlichkeit VO Diepenbrock niıederge-
schrieben. „Damıt ürften S1e überhaupt die einzıgen Briefe 1n unserem Lande se1n,
die gleichzeıtig dıe handschrittlichen Züge dieser beiden Biıschöte und Freunde Lra-

gen; Inhaltlıch geht ın den drei ın „persönlich-teilnehmendem Ton“ gehaltenenSchreiben“!* VO 8. Januar 1823, Maı 1824 und 18. Juli 1824, samtlıch gerichtet
einen be] Vonderach nıcht genannten Luzerner Chorherrn und bischöflichen

Kommissar“”, einen Ptarrer AUus$s dem Kanton Luzern, der sıch ıne schwere
Verfehlung (allem Anschein nach sıttlıcher Art214) hatte zuschulden kommen lassen
und deswegen suspendiert worden WAar. In seiner Notlage richtete der VO Saıiler 1mM
ersten Briet und VO Vonderach durchgehend 1Ur mıiıt „N N «“ bezeichnete Kleri-
ker“ einen Hılteruf den Weıhbischoft, der ıhm dıe Aufnahme 1n Regensburg oder

210 Rundschreiben Saılers Zzu Priesterjubiläum, Regensburg, 23 August 1825 (zıt. nach
SK7Z 1855, 380; auch abgedruckt be1 Vonderach 205; Schiel 494 dort „meıne ternen
Freunde 1ın der Schweiz“ 1Ur „meıne fterneren Freunde“). Saıler stellt seıne Eınladung ZUur gel-
stigen Miıtteier das Schrittwort Phıl 4) f’ „das oft Inhalt 1mM Saale uUuNserer mündlıchen
Unterhaltungen war  ‚x

211 Vonderach sSseLzte die reı Schreiben Saıilers deswegen 1n den Anhang, weıl S1e voll-
ständıg wıedergeben wollte und weıl s1e seıiner Meınung ach inhaltlich nıcht in die Reihe der

vorgestellten Briete Passcnh (so 381, Anm.ubnzg Alle Zıtate: Vonderach 3721
Der ungenannte Adressat 1st zweıtelsohne der Luzerner Josef Anton Salzmannj
ach dem Theologiestudıum ın seıner Heımatstadt seıit 1801 dort Protessor

Priesterweihe) und ab 1820 Chorherr St. Leodegar. Am 24. Nov. 1820 wurde ZU
bischöflichen Kommissar tür den Kanton Luzern (unter der lurısdiktion des Bischots VO

Basel) und Maı 1824 ZUu Generalprovikar des Baseler Oberhirten ernannt (weswegendie Anrede ın Saıilers etztem Briet VO 18. Julı 1824 „Generalkommissar“ lautet). Salzmann
wurde 4. August 1824 ZU Propst VO  3 St. Leodegar und 1828 ZUu Bischot VO Basel]
gewählt. Weıteres Salzmann, der somıt eın Sailerschüler War (worauf schon der distan-
zıerte Ton ın Saıilers Schreiben hındeutet), bei Glauser 356; Brigitte Degler-Spengler u. dey Das
NEUEC Bıstum Basel, 1: HelvSac H (1972) 363—436, 1er‘ 382—389 (Johann B. Villiger), 425
(Franz Wıgger); Arthur Brunhart, 1n (zatz 1803, 645-—64/; ders., 1N: LThK: (1999) 1509

Vonderach spricht 1Ur VO eiınem 1n die Irre SCHANSCHECH Pfarrer“; Aaus dem ext
der Briefe läfßt sıch jedoch autf eın Wwo nıcht 1Ur einmalıges) sexuelles Vergehen (mıt Folgen?)
schließen (so 1St z.B 1m Brief Saılers VO 1. Maı 1824 VO der „ErNStesSten Bekämpfung seınes
Fleisches“ dıe Rede:; ZAIt. nach Vonderach 325)

215 „Den Namen des Pfarrers, auf den sıch die Briete beziıehen, hat Sailer anfänglich nıcht
ausgeschrieben, sondern mıiıt bezeichnet. Diese Bezeichnung ıch 1er durchgängıg
1n allen reı Brieten ein.“ (Vonderach ebd.)
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Umgebung versprach. Be1 diesem Pftarrer kann sıch 11UT den schon ürz
erwähnten gebürtigen Luzerner Joseph Baltassar (1770—-1830) handeln, der Saıilers
Schüler iın Dıiıllıngen WAaTr und VO ıhm das „Schwitzerle“ genannt wurde  216. Bereıts
1792 also mıiıt Jahren, wurde Pfarrer VO Wolhusen, 1795 VO  — Rothenburg bei
Luzern und 809 VO Ruswil, auch Kammerer WAarl. 823 aber mufßßte laut
Schiel „infolge eines Vergehens seıne Ptarrei verlassen“ *!7 Da nach Saıilers Schreiben
VO 8. Januar 1823 die Kunde VO Fehlverhalten des „ tief gesunkenen“ Baltassar
auch 1n Regensburg derart „Jlaut geworden WAaäl, da{fß iıch, ohne se1ın Ehrgefühl vielfäl-
tiger Kränkung und die Ehre meılnes Amtes der Getahr der Verletzung au  en,
ıhn weder 1n dem hıesigen Seminar noch bey einem zuverlässıgen Geıistlichen ın der
ähe unter[zu]bringen auch 1U  — versuchen dürtfte“, wollte Saijler iıhn anweısen, nıcht

kommen:; doch bevor der diesbezügliche Briet die Schweiz erreichte, WAalr der
suspendierte Ptarrer schon aufgebrochen. „Ich ward nıcht wen1g betroffen und VCI-

legen, als derselbe plötzlıch VOTLT MI1r astand. Ich offenbarte iıhm sogleich die veran-
derte Lage der Sache und dıe Unmöglichkeıit, iıhn hier behalten. Die oröfßte Be-
sturzung übertiel ıhn der unerw.  ten Nachricht: VO laufenden Thränen
überronnen beschwor mich, und bat kniefällig den heilıgsten Versprechun-
SCIl, ich möchte ıhn doch 1n seıner hülflosen Lage nıcht verlassen, meıne Hände nıcht
VO ıhm abzıehn, und ıh nıcht noch tieter 1n den Abgrund des Flendes hınabstür-
ZCN, dem durch meıne Hülte entkommen hoffe Konnte ıch 1U  - als Mensch,
als Priester, als Bischof, als Stellvertreter dessen, der das geknickte Rohr nıcht brach,
der den glımmenden Docht nıcht löschte, konnte ıch den Hülte flehenden t_
los VO mır weısen, und iıhn der Verzweıiflung preıs geben? Neın, das konnte,
das durfte ıch nicht.  « 218 So yab ıhn zunächst 1n die Obhut des Eggenfeldener
Ptarrers Wılhelm Reber“””, 802/03 Sailerschüler 1n Landshut, un! als dieser ıne
andere Ptarrei erhielt (nämlıch Sallach 1mM Landkreis Mallersdorft), Pfarrer Joseph
Buchner ın Binabiburg beı Vilsbiburg“”, die für die beiden „ausgezeichnetsten
Ptarrer unNnseTrer 1özese“ hielt“*! In den beiden Schreiben VO: 1824 bat jedoch
Rückberufung Baltassars 1n die Schweız, weıl „seınen ausgezeichneten Geistesgaben
allmählig eın ANSCMESSCHCI Wırkungskreıs wiedergegeben“ werden solle 222 und ıhn
überdies das Heimweh plage. Da Saıler ıne Wiederauftnahme 1M Kanton Luzern
SCH der Getahr des Wiederauftflebens der „tfrüheren Unruhen“ für nıcht ratsam
hielt und aufgrund einer „ausführlıchen Mitteilung über N. Ns Geschichte“ durch
seınen Briefpartner auch keine Funktion eiınem abgelegenen Ort des Kantons

216 Saıiler Ruoesch, Zürich, 25 Okt. 1801 (Zıt. nach Schiel 232)
217 Schiel 620
218 Sailer Salzmann, Regensburg, 8. Jan 1823 (zıt. ach Vonderach 322)
219 7Zu Reberw825), alı 1824 Regensburger Domkapitular, Näheres be1 Brun Appel,

Johann Michael Sailer un:! Johann Georg Qettl 1n ıhrem Briefwechsel, 1n Georg Schwaiger/
Paul Maı gg.), Johann Michael Saıiler und seıne e1it BGBR 16), Regensburg 1982, 265—
428, hıer: 371, Anm.

220 Über Buchner (1786—-1851), seıt 1823 als Nachfolger Sımon ollbruckers (1753-1823) bıs
seiınem Tode Ptarrer VO Bınabiburg, bereıts Supernumerarıer und Kooperator

Wal, informıiert Peter Hubbauer, Dıie Pftarrei Bınabıburg VO bıs 18. Jahrhundert. Zur (s3e-
schichte ıhrer Seelsorger, Kultstätten und relıg1ös-geistlıchen Sıtuation, Diplomarbeıt Regens-
bur 1970, 16 und 28 miıt Anm. 738242

2 Saıiler Salzmann, Regensburg, Maı 1824 (zıt nach Vonderach 325)
2272 Ebd (zıt. ach Vonderach 326)
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Solothurn, w1ıe S1e Sailer zunächst vorgeschwebt hatte“*, hotte der Ptarrer U auf
ıne Anstellung ın der Dıiözese Chur und habe ıhn darum gebeten, beım Baseler
Fürstbischoft die Absolution VO  - der Suspendierung erwırken, damıit e1INst-
weılen 1M Bıstum Regensburg ın der Seelsorge mıtwıirken könne. Da seın Mentor
(Buchner) ıhm eın Zeugnis ausgestellt habe, WOHC ıhm dann die Cura als
Beıichtvater erteılen, „Jedoch NUur der bisherigen Aufsicht, (wovon iıch ıhn,
lange 1er le1ıbt, nıcht befreyen werde)  “ 224. Damıt schließen die drei VO Von-
derach mitgeteilten Briete Saılers, und 1U durch Schiel ertahren WIr wıederum das
Ende der Geschichte. Demnach tand Baltassar „auf Saıilers Fürsprache eın Unter-
kommen 1mM Seminar 1ın Regensburg, dann als Pfarrhelfer ın Gangkofen“ 225 (Nıeder-
bayern), 28 Dezember 1830 miıt Jahren verstarb.

Saıler ın der Korrespondenz muiıt seinen Zürcher Freunden
Nıcht 1U ın jeden seıner Schüler und katholischen Freunde versuchte Saıler sıch

einzufühlen, sondern SCHAUSO 1n die seelischen Anliegen der 1m Glauben (GGetrenn-
te  5 „Jeder leise nruft tindet be1 ıhm eın herzliches Echo, als christlicher Bruder
reicht freudig die and hıinüber. Unter denen, die der tührende Pro-
testantısmus als wahrhafte und lebendige Träger relıg1ösen Lebens anerkannte und
achtete, steht erster Stelle.“ “ So 1St der lebhafte, den Zeıtraum VO 1778 biıs
1800 umtassende Brietwechsel mıiıt Lavater epragt und durchwirkt VO  —; Sailers
Grundhaltung als Seelsorger, Ja, die dessen Jüngere Tochter Anna Louise Luıise)
Lavater gerichteten tast Briefe „sınd Ö überhaupt meıst relig1ös leıtenden
Charakters“ 227

Saıler W alr aber auch Empfangender, Ww1e eLtwa se1ın Briet Lavater nach der
Heıimkehr VO  —; seınem Besuch bei ıhm 1/78 zeıgt: „ Warmes Geftühl für die Religion
Jesu Christıi, uth Zur Arbeıt, unbestechliche Liebe ZUr!r Wahrheit hab ıch
AUS meıner Zürcherreise zurückgebracht, hab ich Ihnen und Ihren Herzens-
treunden << 225  abgelernt. Lebhaften Anteil nahm Saıler schrittstellerischen Schaf-
ten Lavaters: „Ach W1e oft hab iıch schon den Vater 1mM Hımmel ankbar gepriesen,
dafß VO  - der Kirche Zürch viele Christusschriften ausgehen, die sınd das Salz
der Welt da das Publikum ON VO allen Seıten her mıit romanhatten Empbpfinde-
leyen und Bibelwässerungen und Christus- un Teufelverbannungen erbärmlıich
heimgesucht, und adurch ZUr Fäulnifß betördert wird.“ “ Mıt großem Interesse

2723 Dıie Verfehlung SOTrgLieE also für CT OTINCS Autsehen ber den Kanton Luzern hinaus und
auch 1n Regensburg), wobeı siıcher eıne Rolle spielte, dafß der Pfarrer eın Schüler des edilen
Saıler WAarTr.

274 Jle Zıtate A4AUS: Saıler Salzmann, Regensburg, 18 Julı 1824 (zıt. ach Vonderach 3727
225 Schiel 620 Vgl uch eb 118 (Brief Saılers Baltassar und Füglıstaller), 559 u.0.

sSOWIl1e Schiel 51 (hier 1838 als Todesjahr), 182{f, 228+%. Wıe Vonderach 308) verschweıgt
auch Lütolt den Grund, WAaTrum den etablierten Schweizer Ptarrer Baltassar 1mM tort-
geschrittenen Alter als Pftarrhelfer ach Bayern verschlagen hatte. Kaspar wıiederholt 11UT
die Angaben Schiels.

226 Vonderach 206
227 Vonderach 20Ö7. Vonderach bringt hıerzu weder Beispiele och Literaturhinweise.
228 Saıler Lavater, Aresıing, Okt. 1/78 (zıt. ach Schiel, Sailer un: Lavater 68; mMi1t leich-

ten Abweichungen größtenteils auch bei Vonderach 207
229 Saıler Lavater, Ingolstadt, 29. Junı 1782 (zıt. ach Schiel, Sailer un! Lavater A miı1ıt

orthographischen Abweichungen uch be1 Vonderach 208)
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verfolgte auch die Predigt- und Seelsorgstätigkeıt Lavaters und nahm beim Tode
VO  — Lavaters Freund Pfenninger ın herzlicher Weıse Anteıl dessen Leid“*” Um:-
gekehrt schmerzte Lavater das ränkende un: ungerechte Vorgehen seınen
Freund 1n Dıllıngen, den rosten und aufzumuntern suchte: „Gott gonnt Dır
tzt ıne heilıge Fastenzeıt VO posıtıfen Gutesthun, damıt Du Ihn 1U durch Deine

231leiıdsame Geduld Ww1ıe einst durch unermüdete Thätigkeıt, verherrlichen könnest.
Während Sailer 1m Frühjahr 80ÖO voller Freude nach Zürich melden konnte, da{fß
selit dem 25. November 1799 1ın Ingolstadt wieder iıne Stelle als Universitätslehrer
und -prediger hatte, Waltr der „Prophet Zürichs“ 1im September dieses Jahres WwI1e
erwähnt „eın Opfer des Krieges“ geworden. Is Abschiedsgrudßs schwebten und
klangen Sailers Worte über Land und See iınüber ın die Limmatstadt, Lavater,
dem Leidenden: ‚Gott vergelte Dır, hebster Lauater, W as Du MI1r un:! bistverfolgte er auch die Predigt- und Seelsorgstätigkeit Lavaters und nahm beim Tode  von Lavaters Freund Pfenninger in herzlicher Weise Anteil an dessen Leid*”. Um-  gekehrt schmerzte Lavater das kränkende und ungerechte Vorgehen gegen seinen  Freund in Dillingen, den er zu trösten und aufzumuntern suchte: „Gott gönnt Dir  itzt eine heilige Fastenzeit vom positifen Gutesthun, damit Du Ihn nun durch Deine  « 231  leidsame Geduld wie einst durch unermüdete Thätigkeit, verherrlichen könnest.  Während Sailer im Frühjahr 1800 voller Freude nach Zürich melden konnte, daß er  seit dem 25. November 1799 in Ingolstadt wieder eine Stelle als Universitätslehrer  und -prediger hatte, war der „Prophet Zürichs“ im September dieses Jahres — wie  erwähnt — „ein Opfer des Krieges“ geworden. „Als Abschiedsgruß schwebten und  klangen Sailers Worte über Land und See hinüber in die Limmatstadt, zu Lavater,  dem Leidenden: [...] ‚Gott vergelte Dir, liebster Lauater, was Du mir warst und bist  ... Deinem beschämten Freunde! Gott segne Dich, liebster Lauater, mit dem Gefühle  der Ewigkeit, das selbst ewig ist ... Gott mildere Deine Leiden, liebster Lauater, und  vollende in Dir seinen heiligen Rath, amen.‘ Welch würdiger Schwanengesang einer  erhebenden Freundschaft  !« 32  « 233  Nur noch zwei weitere „protestantische Führerpersönlichkeiten  , mit denen  Sailer Beziehungen pflegte, griff Vonderach heraus, nämlich den erwähnten Johann  Georg Müller in Schaffhausen und dessen Bruder, den Staatsmann und bedeuten-  den Geschichtsschreiber Johannes von Müller (1752-1809), der damals Bibliothekar  und Staatsrat im Dienste des Mainzer Kurfürsten und Erzbischofs Friedrich Karl  Joseph von Erthal war. Den ersten Kontakt stellte Johann Georg her, der am 7. Juli  1791 an seinen Bruder schrieb: „Mit Pater Sailer bin ich in Korrespondenz geraten.  235  Kennst Du sein herrliches Gebetbuch**, seine Glückseligkeitslehre  , Vernunft-  20 Vgl. hierzu das Schreiben Sailers an Lavater, Luzern, 14.Sept. 1892 (abgedruckt bei  Schiel, Sailer und Lavater 101 f und Vonderach 211).  21 Lavater an Sailer, Zürich, 30. Nov. 1794 (zit. nach Schiel, Sailer und Lavater 112; auch bei  Vonderach 214).  22 Vonderach 215 f (der Brief Sailers an Lavater vom November 1800 auch bei Schiel, Sailer  an Lavater 123 f). Den Namen Lavaters schrieb Sailer in lateinischen Buchstaben, und zwar mit  „u“ (vgl. Vonderach 387, Anm. 10).  * Vonderach 217. — Zu Johannes von Müller, dem Leopold von Ranke entscheidende  Anregungen verdankte, siehe Wernle 358-369; Matthias Pape, in: LThK? 7 (1998) 517 f (Werke  und Lit.). Nach dem Studium der Theologie und Geschichte in Göttingen war Müller, der sich  bald ausschließlich der Geschichte zuwandte, zunächst 1772-1774 Lehrer in seiner Heimat-  stadt Schaffhausen, dann von 1774-1780 in Genf, wo er in den Bann der französischen Auf-  klärung geriet; 1781-1783 wirkte er als Professor für Geschichte in Kassel, 1786-1792 als  Bibliothekar und Staatsrat des Mainzer Kurfürsten, 1793-1804 als Hofrat in Wien, 1804-1806  als preußischer Hofhistoriograph in Berlin, 1807 als Minister-Staatssekretär und seit 1808 bis  zu seinem Tode als Generaldirektor des Unterrichtswesens im Königreich Westfalen. Sein  Hauptwerk, das Müllers Ruhm als größter Historiker seiner Zeit begründete, sind die „Ge-  schichten schweizerischer Eidgenossenschaft“ in 5 Bänden (Leipzig 1786-1808).  ? Vollständiges Lese- und Betbuch zum Gebrauche der Katholiken, 2 Bde., München/  Ingolstadt 1783 (= WW 23-25), dem zwei Jahre später ein Auszug unter dem Titel „Voll-  ständiges Gebetbuch für katholische Christen“ (München 1785; WW 22) folgte. Von beiden  Ausgaben erschienen zahlreiche Auflagen und Nachdrucke (vgl. Schiel S2 643 f [Nr. 23 u. 25];  Schiel, Sailer und Lavater 19-22).  25 Glückseligkeitslehre aus Vernunftgründen, mit Rücksicht auf das Christenthum. Zu-  nächst für seine Schüler, und denn auch für andere denkende Tugendfreunde, 2 Bde., München  1787 (= WW 4-5); vgl. Schiel S2 645 (Nr. 37).  466Deinem beschämten Freunde! (sott SN} Dıch, hebster Lauater, mıt dem Gefühle
der Ewigkeıt, das selbst ew1g 1stverfolgte er auch die Predigt- und Seelsorgstätigkeit Lavaters und nahm beim Tode  von Lavaters Freund Pfenninger in herzlicher Weise Anteil an dessen Leid*”. Um-  gekehrt schmerzte Lavater das kränkende und ungerechte Vorgehen gegen seinen  Freund in Dillingen, den er zu trösten und aufzumuntern suchte: „Gott gönnt Dir  itzt eine heilige Fastenzeit vom positifen Gutesthun, damit Du Ihn nun durch Deine  « 231  leidsame Geduld wie einst durch unermüdete Thätigkeit, verherrlichen könnest.  Während Sailer im Frühjahr 1800 voller Freude nach Zürich melden konnte, daß er  seit dem 25. November 1799 in Ingolstadt wieder eine Stelle als Universitätslehrer  und -prediger hatte, war der „Prophet Zürichs“ im September dieses Jahres — wie  erwähnt — „ein Opfer des Krieges“ geworden. „Als Abschiedsgruß schwebten und  klangen Sailers Worte über Land und See hinüber in die Limmatstadt, zu Lavater,  dem Leidenden: [...] ‚Gott vergelte Dir, liebster Lauater, was Du mir warst und bist  ... Deinem beschämten Freunde! Gott segne Dich, liebster Lauater, mit dem Gefühle  der Ewigkeit, das selbst ewig ist ... Gott mildere Deine Leiden, liebster Lauater, und  vollende in Dir seinen heiligen Rath, amen.‘ Welch würdiger Schwanengesang einer  erhebenden Freundschaft  !« 32  « 233  Nur noch zwei weitere „protestantische Führerpersönlichkeiten  , mit denen  Sailer Beziehungen pflegte, griff Vonderach heraus, nämlich den erwähnten Johann  Georg Müller in Schaffhausen und dessen Bruder, den Staatsmann und bedeuten-  den Geschichtsschreiber Johannes von Müller (1752-1809), der damals Bibliothekar  und Staatsrat im Dienste des Mainzer Kurfürsten und Erzbischofs Friedrich Karl  Joseph von Erthal war. Den ersten Kontakt stellte Johann Georg her, der am 7. Juli  1791 an seinen Bruder schrieb: „Mit Pater Sailer bin ich in Korrespondenz geraten.  235  Kennst Du sein herrliches Gebetbuch**, seine Glückseligkeitslehre  , Vernunft-  20 Vgl. hierzu das Schreiben Sailers an Lavater, Luzern, 14.Sept. 1892 (abgedruckt bei  Schiel, Sailer und Lavater 101 f und Vonderach 211).  21 Lavater an Sailer, Zürich, 30. Nov. 1794 (zit. nach Schiel, Sailer und Lavater 112; auch bei  Vonderach 214).  22 Vonderach 215 f (der Brief Sailers an Lavater vom November 1800 auch bei Schiel, Sailer  an Lavater 123 f). Den Namen Lavaters schrieb Sailer in lateinischen Buchstaben, und zwar mit  „u“ (vgl. Vonderach 387, Anm. 10).  * Vonderach 217. — Zu Johannes von Müller, dem Leopold von Ranke entscheidende  Anregungen verdankte, siehe Wernle 358-369; Matthias Pape, in: LThK? 7 (1998) 517 f (Werke  und Lit.). Nach dem Studium der Theologie und Geschichte in Göttingen war Müller, der sich  bald ausschließlich der Geschichte zuwandte, zunächst 1772-1774 Lehrer in seiner Heimat-  stadt Schaffhausen, dann von 1774-1780 in Genf, wo er in den Bann der französischen Auf-  klärung geriet; 1781-1783 wirkte er als Professor für Geschichte in Kassel, 1786-1792 als  Bibliothekar und Staatsrat des Mainzer Kurfürsten, 1793-1804 als Hofrat in Wien, 1804-1806  als preußischer Hofhistoriograph in Berlin, 1807 als Minister-Staatssekretär und seit 1808 bis  zu seinem Tode als Generaldirektor des Unterrichtswesens im Königreich Westfalen. Sein  Hauptwerk, das Müllers Ruhm als größter Historiker seiner Zeit begründete, sind die „Ge-  schichten schweizerischer Eidgenossenschaft“ in 5 Bänden (Leipzig 1786-1808).  ? Vollständiges Lese- und Betbuch zum Gebrauche der Katholiken, 2 Bde., München/  Ingolstadt 1783 (= WW 23-25), dem zwei Jahre später ein Auszug unter dem Titel „Voll-  ständiges Gebetbuch für katholische Christen“ (München 1785; WW 22) folgte. Von beiden  Ausgaben erschienen zahlreiche Auflagen und Nachdrucke (vgl. Schiel S2 643 f [Nr. 23 u. 25];  Schiel, Sailer und Lavater 19-22).  25 Glückseligkeitslehre aus Vernunftgründen, mit Rücksicht auf das Christenthum. Zu-  nächst für seine Schüler, und denn auch für andere denkende Tugendfreunde, 2 Bde., München  1787 (= WW 4-5); vgl. Schiel S2 645 (Nr. 37).  466Gott mıildere Deine Leiden, lebster Lauater, und
vollende in Dır seiınen heılı Rath, men Welch würdıger Schwanengesang eıner
erhebenden Freundschaft I®

235Nur noch We1l weıtere „protestantische Führerpersönlichkeıiten Y mıt denen
Sailer Beziehungen pflegte, oriff Vonderach heraus, nämlı:ch den erwähnten Johann
eorg Müller ın Schafthausen und dessen Bruder, den Staatsmann und bedeuten-
den Geschichtsschreiber Johannes vVon Müller (1752-1 809), der damals Bibliothekar
und Staatsrat 1m Dienste des Maınzer Kurfürsten und Erzbischofs Friedrich Karl
Joseph VO  — Erthal W dAl. Den ersten Kontakt stellte Johann eorg her, der 7. Juli
1791 seiınen Bruder schrieb: „Miıt Pater Saıiler bın iıch 1ın Korrespondenz geraten.

235Kennst Du se1ın herrliches Gebetbuch““, seıne Glückseligkeitslehre , Vernunftt-

230 Vgl hierzu das Schreiben Saılers Lavater, Luzern, 14. dept. 1892 (abgedruckt be1
Schiel, Saıler und Lavater 101 und Vonderach 1)

231 Lavater Saıler, Zürich, Nov. 1794 (zıt. ach Schiel, Saıiler und Lavater 1IZ auch bei
Vonderach 4

2372 Vonderach 215 (der Brief Saılers Lavater VO November 1 S00 uch be1 Schiel, Saıler
Lavater 123 Den Namen Lavaters schrıeb Saıler 1n lateinıschen Buchstaben, un! ‚W aAl mMi1t

u (vgl Vonderach 387, Anm. 10).
Vonderach 217 Zu Johannes VO Müller, dem Leopold VO Ranke entscheıidende

Anregungen verdankte, siıehe Wernle 358—369; Matthıias Pape, 1N: LThK: (1998) 517{ (Werke
und Lıit.) Nach dem Studium der Theologie un Geschichte ın Göttingen Wl Müller, der sıch
bald ausschließlich der Geschichte zuwandte, zunächstDLehrer ın seıner Heımat-
stadt Schaffhausen, ann VO 41780 ın Genf, ın den Bann der ftranzösischen Auf-
klärung gerlet; 11783 wirkte als Protessor tür Geschichte ın Kassel, 6-—-1 als
Bibliothekar und Staatsrat des Maınzer Kurfürsten, '&804 als Hofrat 1ın Wıen, 4—18
alg preußischer Hofhistoriograph ın Berlin, 1807 als Minister-Staatssekretär und se1ıt 1808 bıs

seiınem ode als Generaldirektor des Unterrichtswesens 1mM Königreich Westfalen. eın
Hauptwerk, das Müllers uhm als gröfßter Hıstoriker seıner Zeıt begründete, sınd dıe „GC'
schichten schweızerischer Eıdgenossenschaft“ 1n Bänden (Leipzıg 1786—-1808).

234 Vollständiges Lese- und Betbuch ZU Gebrauche der Katholiken, Bde., München/
Ingolstadt 1783 23— dem wel re spater eın Auszug dem Tıtel „Voll-
ständıges Gebetbuch für katholische Christen“ (München 1785; 22) tolgte. Von beiden
Ausgaben erschienen zahlreiche Auflagen un! Nachdrucke (vgl Schiel 643 f \Nr. 2% 25];
Schiel, Saıler und Lavateri

235 Glückseligkeitslehre A4US Vernunftgründen, mit Rücksicht auf das Christenthum. Zu-
nächst tür seine Schüler, un enn auch für andere enkende Tugendfreunde, Bde., München
1787 4_5)7 vgl Schiel 645 (Nr. 37)
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238lehre“* und seıne schönen Predigten ? 23/ Letztere würden ıch sehr erbauen.
Johannes antwortete AaUus Aschaftenburg: „Saılers Vernuntftlehre 1st eın herrliches
Werk:; besonders das Kapıtel VO' Glauben.“ *” Am 22. September schrieb eorg,
dem die Bekanntschaft mıiıt dem Dıiıllınger Universitätslehrer »  u richtungweısen-
den Erlebnis“ wurde 240

Y Johannes: „Meın Mann 1st Saıler. Wır haben uns uNngec-
meın nahe gefunden iın den meılisten Urteıilen. Er 1st stark, fest und mıilde zugleich,
eben w 1€e chs lıebe; verwirtft keinen Menschen« 238  lehre”® und seine schönen Predigten  ?2}7  Letztere würden Dich sehr erbauen.  Johannes antwortete aus Aschaffenburg: „Sailers Vernunftlehre ist ein herrliches  Werk; besonders das Kapitel vom Glauben.“?* Am 22.September schrieb Georg,  dem die Bekanntschaft mit dem Dillinger Universitätslehrer „zum richtungweisen-  den Erlebnis“ wurde  240  , an Johannes: „Mein Mann ist Sailer. Wir haben uns unge-  mein nahe gefunden in den meisten Urteilen. Er ist stark, fest - und milde zugleich,  eben so wie ichs liebe; verwirft keinen Menschen ... Ich fand viel Gelehrsamkeit und  Liebe zu den Büchern bei ihm, die sonst in meinem Kreise und in der Circumferenz  von acht Stunden gar zu selten ist.“**' Selbst Lavater, unter dessen Einfluß er in reli-  giöser Hinsicht bis dahin ganz gestanden hatte, konnte es mit Sailer nicht auf-  nehmen, wie ein einziger Satz zeigt, den er am 19. Oktober nach einem Besuch des  Zürcher Pfarrers gemeinsam mit Pfenninger an seinen Bruder schrieb: „Pfenninger  und Lavater waren hier, aber Sailer ist mir nun vor allen.“ ** Daß auch Johannes ganz  für Sailer gewonnen war, belegt sein Brief vom 3. Oktober, in dem er von seinem  Bruder wissen wollte, ob Sailer gerne in Dillingen sei oder ob er wohl nach Mainz  käme; er solle ihn im Vertrauen einmal danach fragen. „Ich hatte schon lange diesen  Wunsch. und Gedanken, habe ihn neulich dem Kurfürsten geäußert, welcher ihm  Beifall gegeben.“?® Und daß die Begeisterung für Sailer kein Strohfeuer war, son-  dern die Jahre überdauerte, macht der Brief Georgs an Johannes vom 2. November  1803 deutlich: „Sailer, der Dich grüßt, war vorige Woche wieder hier (er logiert alle-  mal bei uns), und ich habe mit dem trefflichen Manne über viel Wichtiges gespro-  « 244  chen. Eine wahrhaft brüderliche Offenheit herrscht zwischen uns.  Die in diesem Kapitel vorgestellten Briefe bilden — wie Vonderach hervorhebt —  eine wertvolle Ergänzung zu denjenigen an seine Schüler. „Sie erweitern unsere  Kenntnis von Sailers Bedeutung für die Schweiz, geben einen Einblick in sein Ver-  hältnis zum Protestantismus und erschließen uns neu seine Beziehungen zu seinen  protestantischen Freunden. In Einfalt und Liebe hat er nicht nur die Geister, sondern  auch und noch viel mehr die Herzen bezwungen.  « 245  7. Urteile über die Bedeutung Sailers für die Schweiz  Einer seiner engsten Schüler, nämlich Joseph Widmer, gedachte Sailers mit fol-  genden Worten: „Mir war sehr oft das Glück beschieden, auf seinen verschiedenen  23 Vernunftlehre für Menschen, wie sie sind. Nach den Bedürfnissen unsrer Zeit, 2 Bde.,  München 1785 (= WW 1-3); vgl. Schiel S2 644 (Nr. 30).  ?7 Predigten bey verschiedenen Anlässen, 3 Bde., München 1790-1793 (= WW 34-36), von  denen die ersten beiden Bände damals bereits vorlagen. Vgl. Schiel S2 648 (Nr. 64).  2 Zit. nach Lang 223 (auch bei Vonderach 217). Die gesamte Korrespondenz zwischen den  Gebrüdern Müller liegt im Druck vor: Eduard Haug (Hg.), Der Briefwechsel der Brüder  J. Georg Müller und Johannes von Müller 1789-1809, 2 Bde., Frauenfeld 1891-1892.  29 Zit. nach Lang ebd. (auch bei Vonderach 217).  240 Vonderach 218.  241 Z;t. nach Lang 223 (auch bei Vonderach 217).  24 7;t. nach Schiel, Sailer und Lavater 11 f.  28 7it. nach Lang 223 (auch bei Vonderach 217). — Der Kommentar Langs dazu: „Ob der  letzte Mainzer Erzbischof [...], ein Freund der Aufklärung, an Sailer oder dieser am Kur-  fürsten eitel Freude erlebt hätte, soll dahingestellt sein.“ (ebd.) Näheres zu Erthal (1719-1802),  der seit 1775 Kurfürst-Erzbischof von Mainz und Fürstbischof von Worms war, bei Friedhelm  Tg  4  nsmeier, in: Gatz B 1648, 95-99; ders., in: LThK? 3 (1995) 836.  Zit. nach Lang 224 (auch bei Vonderach 218).  25 Vonderach 219.  467Ich tand viel Gelehrsamkeıt und
Liebe den Büchern be1 ıhm, die On iın meınem Kreise und iın der Circumterenz
VO acht Stunden Bar selten 1St.  < 241 Selbst Lavater, dessen FEinfluß 1n reli-
z1Öser Hinsıcht bıs dahın ganz gestanden hatte, konnte mıiıt Saıler nıcht autf-
nehmen, wI1e eın einzıger Satz zeıgt, den Oktober nach eiınem Besuch des
Zürcher Pfarrers gemeınsam mıiıt Pfenninger seınen Bruder schrieb: „Pfenninger
und Lavater hıer, aber Sailer 1STt mır U VOT allen.  C 247 Dafß auch Johannes gahllız
für Saıler WAal, belegt seın Briet VO Oktober, 1n dem VO seiınem
Bruder wıssen wollte, ob SaılerI 1n Dıllıngen se1 oder ob ohl nach Maınz
käme: solle ıh 1mM Vertrauen einmal danach fragen. „Ich hatte schon lange diesen
Wunsch und Gedanken, habe ıhn neulich dem Kurfürsten geäußert, welcher ıhm
Beıitall gegeben.  « 245 Und dafß die Begeıisterung für Saıler eın Strohteuer WAal, SOIN-

dern die Jahre überdauerte, macht der Briet Georgs Johannes VO November
1803 deutlich: „Saıler, der ıch orüßßt, WAar vorıge Woche wiıeder hıer (er logiert alle-
mal be] uns), und iıch habe miıt dem trefflichen Manne über viel Wiıchtiges BESDPIO-

244chen. ıne wahrhatt brüderliche Ottenheıt herrscht zwischen uns.

Die 1n diesem Kapıtel vorgestellten Briete bılden w1e Vonderach hervorhebt
iıne wertvolle Erganzung denjenıgen seıne Schüler. »”  1€ erweıtern NSCIC

Kenntniıs VO  3 Saılers Bedeutung für dıe Schweıiz, geben eiınen Einblick in se1ın Ver-
hältnıs Zzu Protestantiısmus und erschließen uns I1ICUu seıne Beziehungen seınen
protestantiıschen Freunden. In Fıinfalt und Liebe hat nıcht 11UT dıe Geıister, sondern
auch und noch viel mehr die Herzen bezwungen. Ck 245

Urteile über dıe Bedeutung Saılers für die Schweiz
Eıner seıner engsten Schüler, nämlıch Joseph Wıdmer, gedachte Saıilers mıiıt tol-

genden Worten: „Mır WAar sehr oft das Glück beschieden, auf seınen verschıiedenen

236 Vernunfttlehre tür Menschen, wıe s1e sınd Nach den Bedürfnissen unsrer Zeıt, Bde.,
München 1785 1_3)) vgl Schiel 644 (Nr. 30).

237 Predigten bey verschiedenen Anlässen, de., München 793 (VO

denen dıe ersten beiden Bände damals bereıts vorlagen. Vgl Schiel] 648 (Nr. 64)
238 Zıt. nach Lang 27 (auch be1 Vonderach 217) Dıie gESAMTE Korrespondenz zwıschen den

Gebrüdern Müller liegt 1m ruck W FEduard Haug (Hg.), Der Brietwechsel der Brüder
Georg Müller un! Johannes VO Müller 9—1 8309, de., Frauenteld 11892
239 Zıt. nach Lang (auch be1 Vonderach 217).
240 Vonderach
241 Zıt. nach Lang FF (auch beı Vonderach 217)
247 Zıt. nach Schiel, Sailer und Lavater 11
243 Zıt. nach Lang 2723 (auch be1 Vonderach 217) Der Oommentar Langs AaZU: 39 der

letzte aınzer Frzbischot ]’ eın Freund der Aufklärung, Saıler der dieser Kur-
türsten eitel Freude erlebt hätte, oll dahingestellt se1in.  « ebd.) Näheres Erthal (1719-1 802),
der seıt 1775 Kurfürst-Erzbischof VO'  - Maınz un Fürstbischof VO  - Worms WAal, beı Friedhelm

Jürgensmeıer, in: (3atz 1648, 95—99; ders., 1n LThK (1995) %36
Zıit. nach Lang 274 (auch beı Vonderach 218)

245 Vonderach 219
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Besuchen, die ın der Schweiz machte, ıhn, Ww1e scherzend 9 als se1ın Leıib-
kutscher begleiten, und iıch hatte sehr oft Gelegenheıt, wahrzunehmen, Ww1e
nach des hl. Paulus Lehre Allen Alles werden suchte und wulßste, s1e für
das ıne Notwendige, für Christus gewıinnen. Jeder, der nıcht VO rund AaUS
schlecht Wal, fühlte sıch ohl iın seıner Nähe:; keiner wurde VO ıhm abgestoßen; die
meısten wurden unwiıderstehlich ıhm « 246  hingezogen. Gerade bei Wıdmer und
den beiden übrigen Miıtgliedern des berühmten Luzerner Kleeblatts, Geiger und
Gügler, wurde der Einflufß aılers auf die Schweiz nach außen hın sıchtbarsten.
Wenn abschließend „anhand geschichtlicher Urteile die Bedeutung und Wıirksamkeit
Sailers und der Saiılerschule tür die Schweiz“ erhoben werden soll, 1St daher nach
Vonderachs Überzeugung iın erstier Linıe den Spuren dieser drei „Bannerträger ka-

247tholischen Lebens und Wıssens“ tfolgen
Als ersties konsultierte Vonderach Theodor Curtis 19072 erschienene „Geschichte

der Schweiz 1mM 19. Jahrhundert“, dem die Gelehrsamkeit des Dreigestirns hohen
Respekt abnötigte. Curtı berichtet, da{fß Gügler VO einem Schülero mıt Pytha-
O: verglichen wurde: „Alles W 4As Sapc, gelte Ww1ıe eın Orakelspruch; die wenıger
begabten Schüler verzweıtelten daran, ıhn verstehen, die fähigen aber
ıhn d und alle bewunderten den Reichtum seınes eistes.  << 248 Dıie stärkste Wırkungauf das breite Volk habe jedoch Geiger ausgeübt. ar] Müller hob ıIn seiınem Werk
„Die katholische Kirche iın der Schweiz selit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts“ VO  -
1928 dagegen auf die Bedeutung der Luzerner Sailerschule als Bollwerk eın
alsche und seichte Aufklärung und für ıne CNSC Rückbindung der Schweizer
Kırche den Felsen Petrı ab 249 Dies bestätigte Theodor Schweglers „Geschichte
der katholischen Kırche 1ın der Schweiz“ aus dem Jahre 1935 die zudem anhand
des Kapuzınerordens aufzeigt, „WIl1e der Saiılerkreis auch ın Klostergemeinschaften
Zur Überwindung der inneren Schwierigkeiten wırksam war  C Schliefßlich VeEI-

246 Zıt. ach Schiel 51 650 (auch be1 Lang 173 Vonderach 220)247 Beide Ziıtate: Vonderach 270
248 Theodor Curtı, Geschichte der Schweiz 1mM 19. Jahrhundert, Neuenburg (Neuchiätel) 0. ]

(1902), 389 (zıt. nach Vonderach 221) Zu Curtı sıehe Joseph Ammann, Theodor Curtı, der
Politiker und Publizıst, a } Eın Beıtrag ZUr!r NCUETEN Schweıizergeschichte, Rapperswil
1930

249 arl Müller, Dıi1e katholische Kırche ın der Schweiz selit dem Ausgang des 18. Jahr-
hunderts. Eıne historische Rundschau, Einsiedeln 1928, 81—84 Als Gewährsmann für den
weıtreichenden Eintlu{fß der Sailerschüler zieht Vonderach dieser Stelle den Staatsmann
Phıilıpp Anton VO degesser heran, der neben Wıdmer die beiden Sıgrist deren Spıtze stellt
Vgl Theodor Stirnımann, Zur Staatsauffassung Phılıpp Anton degessers /=1 888) und ıhren
geistigen  SE z Quellen, Immensee 1942, 14—16, 53 Vonderach 223

Vonderach 2724 „Hervorragende Miıtglıeder un! Obere der Provınz terner Lektor
Franz Meyer auf dem Wesemlıin ın Luzern, der dem Sailer-Kreise angehörte, haben das

Verdienst, den echten Geıist des hl. Franzıskus ın der Provınz wıederhergestellt haben.“
(Schwegler “1943) 289; vgl Vonderach 274 f’ der die Auflage benutzte). Zur Schweizeri-
schen Kapuzınerprovınz vgl den gleichnamigen Beıtrag VO Beda Mayer ın HelvSac 5’
3—/762, der darauf verweıst, da{fß der Provinzobere Sıgismund Furrer (1788—1865; Amtszeıt:
6—1 839; ıhm 90 f’ 618) 1815 ın Luzern 1n Fühlung LIrat „mMıt den Vertretern der 1 OIll-
treuen Sailerschule (Professoren Wıdmer, Geiger, Gügler, Franz Marıa Meıer OFMCap),
deren Ideen und Lehrweise sıch aneıgnete“ (a a. . 90) un! uch miı1t Saıler selbst i1-
traf (91‚ Anm. 6 Spezıell Franz Marıa Meyer (Meıer, Maıer; 8— 1 554; Tautname: Miıchael
Pıus), der Guardıan des Klosters Sarnen (Kt. Obwalden) WAaTl, vgl eb 548 und
ben Anm. 103)
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welst Vonderach auf die Anerkennung, dıe Saıiler und seiınem Kreıs anläfßßlich der
100. Wiederkehr seınes Todestages zuteıl wurde  251 S1e habe dıe Erinnerung wıeder
lebendiger werden lassen, wenngleıch leider „dıe moderne Generatıon noch viel
wenı1g MIT dem reichen Ideengehalt VO Sailers Lebenswerk gemacht WOI -

SC1 252den  C > Wdıe Erinnerung zugleıch ZuUur Mahnung werde.
Darüber hınaus fehlt auch nıcht namhaftten Stimmen Ww1€ derjenıgen Eduard

Wymanns (1907) und daran anschließend Berthold angs 1932} die „auf das
viele ute hınweısen, das Sajler 1mM protestantischen 'Teıl der Schweiz gewirkt hat,
vornehmlich durch seınen freundschattliıchen Verkehr mıt der Flite der Zür-
cherischen Geistlichkeit. Gerade diese Freundschatt War geeıgnet, dem katholi-
schen Glauben Begınn des Jahrhunderts 1n der Zwinglistadt die Bahn

253ebnen.
Deshalb scheint Vonderach aufs (Gsanze gesehen nıcht hoch gegriffen, Sailer

als ıne iın die Schweizer Kirchengeschichte tief eingreitfende, denkwürdıige DPer-
sönlichkeit VO  —$ geschichtlicher Bedeutung un: die Sailerschule als „Segensquell für

Land und Volk“ 254 würdıgen. „Keın Historiker kann die Kirchengeschichte
uUuNsCICS Vaterlandes während der ersten Hältte des neunzehnten Jahrhunderts

255schreıben, ohne autf diese Schule einzugehen.
W)as letzte Wort aber oll nıcht Vonderach, sondern eiınem IN  I Schweizer

Sailerschüler gehören, der seıner kleinen, Zz7wel Wochen nach dem Tod des geliebten
Lehrers vertafßten Broschüre „Eıne Blume auf Sailers rab oder: Johann Michael
Saıiler un! seın Verhältni(ß ZuUuUr Schweiz“ tolgende Verse voranstellte:

„Des Landes Kınder brachten ıhm dıe Kunde
Von ıhrer Väter uth un:! Frömmuigkeıt;
Da ZO9S w1ıe Heimweh ıhn 1ın 1Nserec Thäler,
Ihn hat der erge ernste Herrlichkeıit,
Der Quellen Rauschen und des ees Spiegel,
Ihn hat der Hoöh und Tiete reiner dem
Ertreut un! mancher Seele Liebe!weist Vonderach auf die Anerkennung, die Sailer und seinem Kreis anläßlich der  100. Wiederkehr seines Todestages zuteil wurde“”. Sie habe die Erinnerung wieder  lebendiger werden lassen, wenngleich leider „die moderne Generation noch viel zu  wenig mit dem reichen Ideengehalt von Sailers Lebenswerk vertraut gemacht wor-  se1  «22  den“  , weswegen die Erinnerung zugleich zur Mahnung werde.  Darüber hinaus fehlt es auch nicht an namhaften Stimmen wie derjenigen Eduard  Wymanns (1907) und — daran anschließend — Berthold Langs (1932), die „auf das  viele Gute hinweisen, das Sailer im protestantischen Teil der Schweiz gewirkt hat,  vornehmlich durch seinen freundschaftlichen Verkehr mit der Elite der Zür-  cherischen Geistlichkeit. Gerade diese Freundschaft war geeignet, dem katholi-  schen Glauben zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Zwinglistadt die Bahn zu  « 253  ebnen.  Deshalb scheint es Vonderach aufs Ganze gesehen nicht zu hoch gegriffen, Sailer  als eine in die Schweizer Kirchengeschichte tief eingreifende, denkwürdige Per-  sönlichkeit von geschichtlicher Bedeutung und die Sailerschule als „Segensquell für  unser Land und Volk“** zu würdigen. „Kein Historiker kann die Kirchengeschichte  unseres Vaterlandes während der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts  « 255  schreiben, ohne auf diese Schule einzugehen.  Das letzte Wort aber soll nicht Vonderach, sondern einem anonymen Schweizer  Sailerschüler gehören, der seiner kleinen, zwei Wochen nach dem Tod des geliebten  Lehrers verfaßten Broschüre „Eine Blume auf Sailers Grab oder: Johann Michael  Sailer und sein Verhältniß zur Schweiz“ folgende Verse voranstellte:  „Des Landes Kinder brachten ihm die Kunde  Von ihrer Väter Muth und Frömmigkeit;  Da zogs wie Heimweh ihn in unsere Thäler,  Ihn hat der Berge ernste Herrlichkeit,  Der Quellen Rauschen und des Sees Spiegel,  Ihn hat der Höh und Tiefe reiner Odem  Erfreut und mancher Seele treue Liebe! ...  251 Vonderach (393, Anm. 24 f) verweist hierzu auf die Artikel in SKZ 1932 (siehe oben  Anm.17) und im Luzerner „Vaterland“ (Oswald Floeck, Bischof Johann Michael Sailer, in:  Vaterland, Nr. 118 vom 20. Mai 1932, Beilage).  252 Vonderach 225. - In Ergänzung zu Vonderach sei noch auf den dritten Band der „Kir-  chengeschichte der Schweiz“ von Rudolf Pfister verwiesen (1985), wo dem Einfluß Sailers  ebenfalls „größte Bedeutung für den schweizerischen Katholizismus“ zugemessen wird. „Der  auch mit schweizerischen Pietisten befreundete süddeutsche katholische Theologe Sailer hatte  in der Schweiz einen bedeutenden Kreis von Schülern und Freunden. Sie alle waren durch den  evangelisch-katholischen Christozentrismus und die konfessionell aufgeschlossene Haltung  ihres Vorbildes beeindruckt. Luzern war ein Mittelpunkt von Sailerschülern.“ (a.a.O. 153) An-  schließend hält auch Pfister auf Geiger, Gügler und Widmer zu (vgl. 153-155).  253 Vonderach 226; vgl. Wymann 93-96; Lang 207-233. — Huldrych Zwingli (1484-1531)  war der Reformator Zürichs (zu ihm Martin Sallmann, in: LThK* 10 [2001] 1524-1528).  254 Vonderach 227.  255 SKZ 1855, 319 (zit. bei Vonderach 227; zuvor ein weiteres Zitat aus ebd. 389).  469251 Vonderach (393, Anm. verweılst hıerzu aut die Artikel ın SK7Z 1932 (sıehe ben

Anm. 17) und 1mM Luzerner „Vaterland“ (Oswald Floeck, Bischot Johann Michael Saıler, 1n
Vaterland, Nr. 118 VO Maı 19532, Beilage).

2 Vonderach 225 In Erganzung Vonderach se1l och auf den dritten Band der „Kır-
chengeschichte der Schweiz“ VO: Rudolt Ptister verwıesen (1985), dem Finflufiß Saılers
ebenftfalls „größte Bedeutung für den schweizerischen Katholizismus“ ZUSCINCSSCH Wll'd „Der
uch mıt schweizerischen Pıetisten befreundete süddeutsche katholische Theologe Sailer hatte
in der Schweız eınen bedeutenden Kreıs VO Schülern und Freunden. Sıe alle durch den
evangelisch-katholischen Christozentrismus un: die konfessionell aufgeschlossene Haltung
ihres Vorbildes beeindruckt. Luzern War eın Mittelpunkt VO Sajlerschülern.“ (a 153) An-
schließend halt auch Pfister auf Geiger, Gügler und Wıdmer (vgl 153—-155).

253 Vonderach 226; vgl Wymann 93—96; Lang 207—233 Huldrych Zwinglı (1484—-1531)
WAar der Reformator Zürichs (ZU ıhm Martın Sallmann, 11n LThK 10 12001] 4—1 528)

254 Vonderach SEL
255 SKZ. 1855, 319 (zıt. be1 Vonderach Ba eın weıteres Zıtat aus eb  O 389)
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Er leuchtete wıe eın Stern ın erge,
Gewann und ZOS der Herzen viel für Gott,
Und haucht’ ın s1e der Weıiısheit Liebe und
Gottseligkeit; Er bleibt Helvetiens Seegen.“ 256

256 Eıne Blume Helvetien 1832, Dıiese 19seitige Schrift, die beı Wymann 9 9 Anm.2,un! bei Schiel 666 (Nr. 247) gCNANNL Ist, War Vonderach ottenbar unbekannt: auch Schiel
scheint S1e nıcht vorgelegen haben, da seıner sonstigen Gepflogenheit Seitenzahl
und Format nıcht angıbt. Der Vertasser dieser Broschüre, der den alteren Sailerschülern ZUSC-hören dürfte, erläutert 1n der ersten Fufnote: „Diese Blätter wurden den 4. Junı 832] B“schrieben, un:! anfänglich für eın öffentliches Blatt bestimmt. Indessen wurden S1e be1
aller Gedrängtheit doch orofß, s1ie 1n eın öttentliches Blatt einzurücken. Sıe erscheinen
1U für sıch, und mogen eins[t]weılen, bıs eıne vollständige Lebensbeschreibung VO tüchtigerMeısterhand (wıe s1ıe der Hochselige ın mancher Hınsıcht wohl verdient) erscheinen wird,das schweizerische Publikum mıiıt Sailern näher ekannt machen, und eıne vielseitig gefühlteLücke austüllen.“ (3, Anm Obgleich der Zweck dieser Blätter, die 1n biographischer Hın-
sıcht aum eine flüchtige Bekanntschaft mıiıt ıhm ermöglıchen, V, der einer Apologie des 99vielfach verkannten“ un! „nıcht Zur Gesellschaft vieler Sailerianer gehörıgen Sailer“ 3 bzw.
ist, betont der Anonymus, da{fß weıt davon entfernt sel, 99 Saıiler Sar alles vertheidigenwollen. 5o, Nur berühren, konnten Wır uns nıe mMıiıt jener Erklärung befreunden,die bei Anlaf seıner Bischotswahl (eine Art Revokationsschrift) herauszugeben sıch 11-
aflst tand.“ (97 gemeınt 1St die UuUrc Rom geforderte öffentliche Erklärung Saıilers hinsıchtlich
seiıner Rechtgläubigkeit VO Nov. 1820, bei der übrigens nıcht eıne „Bıschotswahl“
Z1ng, sondern darum, sıch VO den 1mM Zusammenhang mıiıt der kurz gescheitertenErhebung Saılers zu Augsburger Bischof verbreiteten Verleumdungen reinıgen,grundsätzlich dıe Berufung 1n höhere geistlıche Würden Dombherr 1ın Regensburg)ermöglıchen. Näheres hıerzu bei arl Hausberger, Sailers Weg ZUur Bıschofswürde, in:
Schwaiger/Maıiı 1231 >9 ler‘: 1471 5 9 der vollständige ext dieser Deklaration bei Schiel 51
607 ; vgl uch die Reaktion VO  3 Hess bei Fınsler Gleichwohl rühmt ıhn als herz-
lıchen, gefühlvollen und kostbaren Mann, der „sıch offen, eindringlich und rührend tür die
Nothwendigkeit, die Kırche nNeuX gestalten“ (e ausgesprochen habe „Woher kam
dann, da{fß die Sailerianische Schule übel angeschrieben wurde, nıcht blo{fß$ bei Engherzigen,beı denen War $ze ımmer!) eın uch bei den Freunden wahrer Wıssenschaftlichkeit und
ımmerwährender Fortentwicklung?“ Er g1bt die Schuld „selbstsüchtigen Schülern, die aut den
Namen ıhres Lehrers hinsündigten, und seıiner vorgeblichen Agide ıhre Zwecke verfolg-
ten; Viele ärmten VO' Saıler und seınem 5Systeme, die erweıslıch seıne gröfßten Antıpodenwaren. Es gab mıtunter solche, dıe den theuren Mann, weıl s1e nıchts Besseres wußten, ın sel-
11C SaNZCNH Außern, ın Ton, Haltung, Mıene und Geberden nachäfften, und iıhre Fratzen, die
wıederlichsten VO allen Karrıkaturen, für Saılerianısmus gehalten wıssen wollten.“ (12) Saıler
ber se1l eın Gegner des bindenden, tötenden Buchstabens und es Starren SCWESCH un! habe
„Immer un! ımmer NUYT die Haubptsache ertaßt und angestrebt wıssen“ wollen (15, vgl 9 Den
Schluf6 bıldet eiıne törmliche Liebeserklärung den soeben Verstorbenen: „Ich ber sınke VOT
dir hın mıiıt der Liebe eiınes Tımotheus Paulus. Ich werde dich nıe vergessen! Meın Herz
wırd ımmer tfür dich und Ziımmer schlagen! Santt ruhen Gebeine den Utern der
Donau, eister ber laben sıch Urborn des Lichtes, wohin ıhr rastlos SCITUNSCH,hın ıhr UNS$ gewiesen! Wır folgen Euch!“ (15, Näheres ZU Dogmatiker Patrız Benedikt
Zımmer FD820], 1n Dıllıngen, Ingolstadt und Landshut Kollege Saılers der ber ıh: eine
Bıographie verfafßte], beı Schiel 637% u. O.; Phılıpp Schäter, In LThK: [2001] Als
Anhang 1st der Broschüre eiıne Ode auf Saıilers Bıschotsweihe 1822 9  O: einem I1STICeTr Freunde,
einem mehrjährigen gelıebten Schüler Sailers“ (16, Anm )’ beigegeben (16-19

470



Dokumentation



N i
a — inM'  ö z 3 S  v

A = 9i n —

E E —_-
z

' 7 al IA

r OL
m

5 D ı
Ü,

i
H__S_ = S  M  S  Sa  .  S  j  “  K  E  '  W  E  A  .  A  3  un  7  On  f  n  Ca  .  J  ,  Y  e  z  W  a  18  E  S  \p  M  ı  KT  T„.... Yın  T  kr  e  D  A  n  %l  k  Iın  u  11  Sı  ıf  l  I  n  4  L  In  4  E  A  mf  n  ol  A  _  M  * i  -  äal  m  P  r  m}  g}  Inı  %  „  «  1-w  ‚M  „„  ü  hy  d  I  78  .  _‚___  u  -  E  a  .  Ya  z  T,  M  .  Y  l  *  Hs  n  a  n  X  L  M  7  M  _(.  _In_:  M  O  N  L‚  ]  7  K  ü  T  D  n  M  n  17  J  ®  „  CRl  n  R  hy  X  M  N  >  5  „  I  x  e  4O  al  5  f  x  M  ü  IS  HCN  U  ST  n  :  i  U  N  F3l  r®  ı-  WL  Fa  l  ö  ü  ö  _„„n  X  SIn  a  v  .  H  Sn U  an  g  &n  ö  i  X  O  1  en  5  „.;v.  Z  N  3  ©  S  Z  m  Ml  ln  S  a  Ta  6  A  M  an  DE  <  Y  1  +  A  ID  c  m..  M  M  u  - n  C  (  ...  n  D  M  .  n  „  O  e  Ün  W  E  a  mSl  G  m.  D  X  k  ö  1  F  An  Sn  Jar  N  SI  aa  M  ö  n  A  i  q  x  '  A  D  (n  -  N!  S  .  N  7  a  e  x  ral  f  57  M  arın  ı  n  w  „  »a  M  a  7  A  D  y an  J  DZ  n  Ta  X  175 vm  N  a  —  S Ya 3  j  N  Jal  alr  Lalr  U  1  41  D  m  u  CS  K  5ia  6  B  D  M  y  1  -  O  u.;  3  F  ıT  n  m  wn  n  N  K  ..m  =l5  Ü  ö  A  \  uu  z  D  A  V  y  i  „  al  S  kın  E  en  Aa  11 M  D E  „  \  5  d  m  y  A  w  n}  K  M  D  B  ü LL  Sol  S  xx  ü  IF  da  Ja  14  u  M}  kT  N  x  Üla  Da  z  (  ı—  M  COa  I  ]  M  L  \p  X  e  S  C  ©  m  }  T  1L  (  5  Z  A  ın  %..w.w  ...u„.fli.  ©  C  D  M  Zı  r  T  ä  ‚...W—...  S  Da  u  A  D  SE  Z&  L  v  a  5  ‚  U  25}  yn  c  :&  Z  L  \  e  ıl  E X  -  z  {.q.  Anl  u  I  Ür  M  „  A  H  d  e  ö  F  0  A  O  M  O  Y  .  l  W  O  X  “  ..p  d  1  P  z  A  N  y l  }  n  D  e  A  ks  S  m  A  B  B,  M  i  .MN‚  A  V  .  En  n  L„«  i  A  M  u.‚  A  1  wr  %  In  e  v .  ı  A  7,  5  A —  R  F  B  R  a  1  e  «N  O  J“  S:  U  T  S  MN  Ar  )AF.  a  '  N  kal  Y mıh  i  ıP  F  B  N  _.. X  7  V  1  X  8  i  I  „.1|„  u  U  ..  R  E  z  1  ö  1  D  h.  .  5  x  I  n  z  i  A  N  ja  A  m  m  n  FA A  u  n  me  -  .  M  er  mr  G1  e  ya  x  GL  m”  &  I  n  _  W  Sl  4  e  u}  n  S nn 2  E  _‚  S  Z  Tı  .  1  F  U  ST  ö  F  “  Y  D  S  M  A —er  M 1' gn  „  .  ö  -  ö  Wra  Au“  R  f  m.  7  O  Dn  m  n  M  1  F  Z  ö  *  N  E  M  ü  Z  7  Wa  a  I  d  L  -  r  V  F  n  e  Ar  ö  {&  SOa  \  ,  e  W  X  ..P  z  m-  +  ı  I  D  ©  S  7  S  a e  Yra  .  JEn  B  a  M  MN  S  M  N  m  s  o  n  f  DE  M  ./  ö  Un  I  E  l  S  +  Al  TL  I  k  S  D  R  A  e  1  AL}  o  N  a  »  j  '  ®  An  I  u  S  Ka  .n.  I  6  E  £  B'r  ö  MT  An  ı  «  6  l  .  x  n  P  4n  eı  __x  S  E  A  +  D  Dn  F  ö  L  u  n  An  \  ıT  E  SW  d  b  n  a  n  W £  -  5„„„  m  E  u  S  > F  D  M  Sn  D4  j  I  .  b  A  y  r  Bra  6  K  ®  s  Al  I  ü  1  ö  s  I  O  La  n  ı  *  f  u  %l  y  D  S  1E  n  N  L  N  E  &n  n s  u  ı'  O  a  7  „  RO  n  v  _  B  T  an  E  D  D  A  ı  D  Fa  M  .  a  D  _LA  8  A  :  ,  &n  1l  ö  '&  a  f  Saa Ü  1  EL kn  M  A  x  A  A  W  m  n  E  p  1B  i  Z  A  _  S  ö  \  x  f  ©  W  ng  7  T  E  B  a  ' „  .  *  m  C  B  7  Y  n  6  ö  *  A  ma  7T  L  S  U  .  .  e  S3  B  ja  S  S  u  e  Ul 9  N  er  n  & \  R  ar  E  n F  W  S  Da  ..—.  N  ın  s  Ül  ul  '  S  -  d  e  n  A  a  —_  n  ı  n  A  U,  M  e  K SE  An  z  I D  X  48  i  W  R  u}  -  - S  O  a  M  7  v  Sr u.fl  SIl  än  N  S  a  A  « _n  P  7  —  A  1 Wa  e  I  I  Pe-.  D  .  a  e  '  M f  In  u  „  E  —  ;  I  s  W  W.  _‘.  er  C  a  7  .  ©  7  ü  ä  z  wg M  lu3  l..  m  M  f  i 1  Mn  M  MMr  B  R  . H  F  \  r_l._  d  :h.  m  A  w  Z  .  n  OD  5  M  >7  0  ä  ..  P  -  T  7  ..  A  m  N  I  wı M  Ta  0  Ü  u  .  U  \l  er  a  Oan  er  Wq  F 7a  M  E  M  Mnpa  kn  a  1  RI  'ı  al  5a8  d  n  v  +  —  }  er  n  an  SA  lası En  vAl  a\ S  T  O  w  u  Kı  M  !  f  N  m  1  M  Sal —  A  bn  «  o  SI  W  >  mA  ADg  B M  -  vA  Iı  n  n  l„  %  Oar  a  w  ı  ö  a  v  f  n  Bı  M  e  A  ar  a  ö  In  w  Y  Iw.  ö  U  s  A  n  Y  D  En  E  ü ı  }  x  z  n  va  a  Da f  D  %,  n  a n  ö  -  E  a  a  Aa  T1r  CM  36  A  1  \n  M  5  „|„  I  S  i  D  D  #  A  4IN  1.‚I.I  Ml  n  n  X  a  wln  jemn_  n  4..1üi„.w  347  m..... d  P  _P.  .lm.l..  m  iM  I  Sl  4  Sn  '  .  W„.  '  f  M  ö  -  4  L  h  N  D  >  m  fn  -  .Wx  l  i  E  ı5  N  n  aı  — {  —  S  “  N  E  ,  .._-l.-  Ra  ©  -  Ca  (  Fn  M  a  ?i„  Al n  I  _”  WE  5  P  W..  S  .  . er  L —  Ka  S  a  S  RX  T  w  SE  P,  i  -  n  H  A  W  -m  a  a  a  C  B  —  A  5  z  Kı  1,a  =  Fx!..fl$. E  al  {  .„*...w...  I-‚um  :}  E  el  E  r#l9  m  o  m  X  D  ET  w-.  S  D  *  HR  o  e  7  @  - A  X  SEM —_

T4l

I
—  d  4

w | [D
}S_ = S  M  S  Sa  .  S  j  “  K  E  '  W  E  A  .  A  3  un  7  On  f  n  Ca  .  J  ,  Y  e  z  W  a  18  E  S  \p  M  ı  KT  T„.... Yın  T  kr  e  D  A  n  %l  k  Iın  u  11  Sı  ıf  l  I  n  4  L  In  4  E  A  mf  n  ol  A  _  M  * i  -  äal  m  P  r  m}  g}  Inı  %  „  «  1-w  ‚M  „„  ü  hy  d  I  78  .  _‚___  u  -  E  a  .  Ya  z  T,  M  .  Y  l  *  Hs  n  a  n  X  L  M  7  M  _(.  _In_:  M  O  N  L‚  ]  7  K  ü  T  D  n  M  n  17  J  ®  „  CRl  n  R  hy  X  M  N  >  5  „  I  x  e  4O  al  5  f  x  M  ü  IS  HCN  U  ST  n  :  i  U  N  F3l  r®  ı-  WL  Fa  l  ö  ü  ö  _„„n  X  SIn  a  v  .  H  Sn U  an  g  &n  ö  i  X  O  1  en  5  „.;v.  Z  N  3  ©  S  Z  m  Ml  ln  S  a  Ta  6  A  M  an  DE  <  Y  1  +  A  ID  c  m..  M  M  u  - n  C  (  ...  n  D  M  .  n  „  O  e  Ün  W  E  a  mSl  G  m.  D  X  k  ö  1  F  An  Sn  Jar  N  SI  aa  M  ö  n  A  i  q  x  '  A  D  (n  -  N!  S  .  N  7  a  e  x  ral  f  57  M  arın  ı  n  w  „  »a  M  a  7  A  D  y an  J  DZ  n  Ta  X  175 vm  N  a  —  S Ya 3  j  N  Jal  alr  Lalr  U  1  41  D  m  u  CS  K  5ia  6  B  D  M  y  1  -  O  u.;  3  F  ıT  n  m  wn  n  N  K  ..m  =l5  Ü  ö  A  \  uu  z  D  A  V  y  i  „  al  S  kın  E  en  Aa  11 M  D E  „  \  5  d  m  y  A  w  n}  K  M  D  B  ü LL  Sol  S  xx  ü  IF  da  Ja  14  u  M}  kT  N  x  Üla  Da  z  (  ı—  M  COa  I  ]  M  L  \p  X  e  S  C  ©  m  }  T  1L  (  5  Z  A  ın  %..w.w  ...u„.fli.  ©  C  D  M  Zı  r  T  ä  ‚...W—...  S  Da  u  A  D  SE  Z&  L  v  a  5  ‚  U  25}  yn  c  :&  Z  L  \  e  ıl  E X  -  z  {.q.  Anl  u  I  Ür  M  „  A  H  d  e  ö  F  0  A  O  M  O  Y  .  l  W  O  X  “  ..p  d  1  P  z  A  N  y l  }  n  D  e  A  ks  S  m  A  B  B,  M  i  .MN‚  A  V  .  En  n  L„«  i  A  M  u.‚  A  1  wr  %  In  e  v .  ı  A  7,  5  A —  R  F  B  R  a  1  e  «N  O  J“  S:  U  T  S  MN  Ar  )AF.  a  '  N  kal  Y mıh  i  ıP  F  B  N  _.. X  7  V  1  X  8  i  I  „.1|„  u  U  ..  R  E  z  1  ö  1  D  h.  .  5  x  I  n  z  i  A  N  ja  A  m  m  n  FA A  u  n  me  -  .  M  er  mr  G1  e  ya  x  GL  m”  &  I  n  _  W  Sl  4  e  u}  n  S nn 2  E  _‚  S  Z  Tı  .  1  F  U  ST  ö  F  “  Y  D  S  M  A —er  M 1' gn  „  .  ö  -  ö  Wra  Au“  R  f  m.  7  O  Dn  m  n  M  1  F  Z  ö  *  N  E  M  ü  Z  7  Wa  a  I  d  L  -  r  V  F  n  e  Ar  ö  {&  SOa  \  ,  e  W  X  ..P  z  m-  +  ı  I  D  ©  S  7  S  a e  Yra  .  JEn  B  a  M  MN  S  M  N  m  s  o  n  f  DE  M  ./  ö  Un  I  E  l  S  +  Al  TL  I  k  S  D  R  A  e  1  AL}  o  N  a  »  j  '  ®  An  I  u  S  Ka  .n.  I  6  E  £  B'r  ö  MT  An  ı  «  6  l  .  x  n  P  4n  eı  __x  S  E  A  +  D  Dn  F  ö  L  u  n  An  \  ıT  E  SW  d  b  n  a  n  W £  -  5„„„  m  E  u  S  > F  D  M  Sn  D4  j  I  .  b  A  y  r  Bra  6  K  ®  s  Al  I  ü  1  ö  s  I  O  La  n  ı  *  f  u  %l  y  D  S  1E  n  N  L  N  E  &n  n s  u  ı'  O  a  7  „  RO  n  v  _  B  T  an  E  D  D  A  ı  D  Fa  M  .  a  D  _LA  8  A  :  ,  &n  1l  ö  '&  a  f  Saa Ü  1  EL kn  M  A  x  A  A  W  m  n  E  p  1B  i  Z  A  _  S  ö  \  x  f  ©  W  ng  7  T  E  B  a  ' „  .  *  m  C  B  7  Y  n  6  ö  *  A  ma  7T  L  S  U  .  .  e  S3  B  ja  S  S  u  e  Ul 9  N  er  n  & \  R  ar  E  n F  W  S  Da  ..—.  N  ın  s  Ül  ul  '  S  -  d  e  n  A  a  —_  n  ı  n  A  U,  M  e  K SE  An  z  I D  X  48  i  W  R  u}  -  - S  O  a  M  7  v  Sr u.fl  SIl  än  N  S  a  A  « _n  P  7  —  A  1 Wa  e  I  I  Pe-.  D  .  a  e  '  M f  In  u  „  E  —  ;  I  s  W  W.  _‘.  er  C  a  7  .  ©  7  ü  ä  z  wg M  lu3  l..  m  M  f  i 1  Mn  M  MMr  B  R  . H  F  \  r_l._  d  :h.  m  A  w  Z  .  n  OD  5  M  >7  0  ä  ..  P  -  T  7  ..  A  m  N  I  wı M  Ta  0  Ü  u  .  U  \l  er  a  Oan  er  Wq  F 7a  M  E  M  Mnpa  kn  a  1  RI  'ı  al  5a8  d  n  v  +  —  }  er  n  an  SA  lası En  vAl  a\ S  T  O  w  u  Kı  M  !  f  N  m  1  M  Sal —  A  bn  «  o  SI  W  >  mA  ADg  B M  -  vA  Iı  n  n  l„  %  Oar  a  w  ı  ö  a  v  f  n  Bı  M  e  A  ar  a  ö  In  w  Y  Iw.  ö  U  s  A  n  Y  D  En  E  ü ı  }  x  z  n  va  a  Da f  D  %,  n  a n  ö  -  E  a  a  Aa  T1r  CM  36  A  1  \n  M  5  „|„  I  S  i  D  D  #  A  4IN  1.‚I.I  Ml  n  n  X  a  wln  jemn_  n  4..1üi„.w  347  m..... d  P  _P.  .lm.l..  m  iM  I  Sl  4  Sn  '  .  W„.  '  f  M  ö  -  4  L  h  N  D  >  m  fn  -  .Wx  l  i  E  ı5  N  n  aı  — {  —  S  “  N  E  ,  .._-l.-  Ra  ©  -  Ca  (  Fn  M  a  ?i„  Al n  I  _”  WE  5  P  W..  S  .  . er  L —  Ka  S  a  S  RX  T  w  SE  P,  i  -  n  H  A  W  -m  a  a  a  C  B  —  A  5  z  Kı  1,a  =  Fx!..fl$. E  al  {  .„*...w...  I-‚um  :}  E  el  E  r#l9  m  o  m  X  D  ET  w-.  S  D  *  HR  o  e  7  @  - A  X  SEıCa

I An .
R SS_ = S  M  S  Sa  .  S  j  “  K  E  '  W  E  A  .  A  3  un  7  On  f  n  Ca  .  J  ,  Y  e  z  W  a  18  E  S  \p  M  ı  KT  T„.... Yın  T  kr  e  D  A  n  %l  k  Iın  u  11  Sı  ıf  l  I  n  4  L  In  4  E  A  mf  n  ol  A  _  M  * i  -  äal  m  P  r  m}  g}  Inı  %  „  «  1-w  ‚M  „„  ü  hy  d  I  78  .  _‚___  u  -  E  a  .  Ya  z  T,  M  .  Y  l  *  Hs  n  a  n  X  L  M  7  M  _(.  _In_:  M  O  N  L‚  ]  7  K  ü  T  D  n  M  n  17  J  ®  „  CRl  n  R  hy  X  M  N  >  5  „  I  x  e  4O  al  5  f  x  M  ü  IS  HCN  U  ST  n  :  i  U  N  F3l  r®  ı-  WL  Fa  l  ö  ü  ö  _„„n  X  SIn  a  v  .  H  Sn U  an  g  &n  ö  i  X  O  1  en  5  „.;v.  Z  N  3  ©  S  Z  m  Ml  ln  S  a  Ta  6  A  M  an  DE  <  Y  1  +  A  ID  c  m..  M  M  u  - n  C  (  ...  n  D  M  .  n  „  O  e  Ün  W  E  a  mSl  G  m.  D  X  k  ö  1  F  An  Sn  Jar  N  SI  aa  M  ö  n  A  i  q  x  '  A  D  (n  -  N!  S  .  N  7  a  e  x  ral  f  57  M  arın  ı  n  w  „  »a  M  a  7  A  D  y an  J  DZ  n  Ta  X  175 vm  N  a  —  S Ya 3  j  N  Jal  alr  Lalr  U  1  41  D  m  u  CS  K  5ia  6  B  D  M  y  1  -  O  u.;  3  F  ıT  n  m  wn  n  N  K  ..m  =l5  Ü  ö  A  \  uu  z  D  A  V  y  i  „  al  S  kın  E  en  Aa  11 M  D E  „  \  5  d  m  y  A  w  n}  K  M  D  B  ü LL  Sol  S  xx  ü  IF  da  Ja  14  u  M}  kT  N  x  Üla  Da  z  (  ı—  M  COa  I  ]  M  L  \p  X  e  S  C  ©  m  }  T  1L  (  5  Z  A  ın  %..w.w  ...u„.fli.  ©  C  D  M  Zı  r  T  ä  ‚...W—...  S  Da  u  A  D  SE  Z&  L  v  a  5  ‚  U  25}  yn  c  :&  Z  L  \  e  ıl  E X  -  z  {.q.  Anl  u  I  Ür  M  „  A  H  d  e  ö  F  0  A  O  M  O  Y  .  l  W  O  X  “  ..p  d  1  P  z  A  N  y l  }  n  D  e  A  ks  S  m  A  B  B,  M  i  .MN‚  A  V  .  En  n  L„«  i  A  M  u.‚  A  1  wr  %  In  e  v .  ı  A  7,  5  A —  R  F  B  R  a  1  e  «N  O  J“  S:  U  T  S  MN  Ar  )AF.  a  '  N  kal  Y mıh  i  ıP  F  B  N  _.. X  7  V  1  X  8  i  I  „.1|„  u  U  ..  R  E  z  1  ö  1  D  h.  .  5  x  I  n  z  i  A  N  ja  A  m  m  n  FA A  u  n  me  -  .  M  er  mr  G1  e  ya  x  GL  m”  &  I  n  _  W  Sl  4  e  u}  n  S nn 2  E  _‚  S  Z  Tı  .  1  F  U  ST  ö  F  “  Y  D  S  M  A —er  M 1' gn  „  .  ö  -  ö  Wra  Au“  R  f  m.  7  O  Dn  m  n  M  1  F  Z  ö  *  N  E  M  ü  Z  7  Wa  a  I  d  L  -  r  V  F  n  e  Ar  ö  {&  SOa  \  ,  e  W  X  ..P  z  m-  +  ı  I  D  ©  S  7  S  a e  Yra  .  JEn  B  a  M  MN  S  M  N  m  s  o  n  f  DE  M  ./  ö  Un  I  E  l  S  +  Al  TL  I  k  S  D  R  A  e  1  AL}  o  N  a  »  j  '  ®  An  I  u  S  Ka  .n.  I  6  E  £  B'r  ö  MT  An  ı  «  6  l  .  x  n  P  4n  eı  __x  S  E  A  +  D  Dn  F  ö  L  u  n  An  \  ıT  E  SW  d  b  n  a  n  W £  -  5„„„  m  E  u  S  > F  D  M  Sn  D4  j  I  .  b  A  y  r  Bra  6  K  ®  s  Al  I  ü  1  ö  s  I  O  La  n  ı  *  f  u  %l  y  D  S  1E  n  N  L  N  E  &n  n s  u  ı'  O  a  7  „  RO  n  v  _  B  T  an  E  D  D  A  ı  D  Fa  M  .  a  D  _LA  8  A  :  ,  &n  1l  ö  '&  a  f  Saa Ü  1  EL kn  M  A  x  A  A  W  m  n  E  p  1B  i  Z  A  _  S  ö  \  x  f  ©  W  ng  7  T  E  B  a  ' „  .  *  m  C  B  7  Y  n  6  ö  *  A  ma  7T  L  S  U  .  .  e  S3  B  ja  S  S  u  e  Ul 9  N  er  n  & \  R  ar  E  n F  W  S  Da  ..—.  N  ın  s  Ül  ul  '  S  -  d  e  n  A  a  —_  n  ı  n  A  U,  M  e  K SE  An  z  I D  X  48  i  W  R  u}  -  - S  O  a  M  7  v  Sr u.fl  SIl  än  N  S  a  A  « _n  P  7  —  A  1 Wa  e  I  I  Pe-.  D  .  a  e  '  M f  In  u  „  E  —  ;  I  s  W  W.  _‘.  er  C  a  7  .  ©  7  ü  ä  z  wg M  lu3  l..  m  M  f  i 1  Mn  M  MMr  B  R  . H  F  \  r_l._  d  :h.  m  A  w  Z  .  n  OD  5  M  >7  0  ä  ..  P  -  T  7  ..  A  m  N  I  wı M  Ta  0  Ü  u  .  U  \l  er  a  Oan  er  Wq  F 7a  M  E  M  Mnpa  kn  a  1  RI  'ı  al  5a8  d  n  v  +  —  }  er  n  an  SA  lası En  vAl  a\ S  T  O  w  u  Kı  M  !  f  N  m  1  M  Sal —  A  bn  «  o  SI  W  >  mA  ADg  B M  -  vA  Iı  n  n  l„  %  Oar  a  w  ı  ö  a  v  f  n  Bı  M  e  A  ar  a  ö  In  w  Y  Iw.  ö  U  s  A  n  Y  D  En  E  ü ı  }  x  z  n  va  a  Da f  D  %,  n  a n  ö  -  E  a  a  Aa  T1r  CM  36  A  1  \n  M  5  „|„  I  S  i  D  D  #  A  4IN  1.‚I.I  Ml  n  n  X  a  wln  jemn_  n  4..1üi„.w  347  m..... d  P  _P.  .lm.l..  m  iM  I  Sl  4  Sn  '  .  W„.  '  f  M  ö  -  4  L  h  N  D  >  m  fn  -  .Wx  l  i  E  ı5  N  n  aı  — {  —  S  “  N  E  ,  .._-l.-  Ra  ©  -  Ca  (  Fn  M  a  ?i„  Al n  I  _”  WE  5  P  W..  S  .  . er  L —  Ka  S  a  S  RX  T  w  SE  P,  i  -  n  H  A  W  -m  a  a  a  C  B  —  A  5  z  Kı  1,a  =  Fx!..fl$. E  al  {  .„*...w...  I-‚um  :}  E  el  E  r#l9  m  o  m  X  D  ET  w-.  S  D  *  HR  o  e  7  @  - A  X  SE4 n ıS:En O H . —ıba 7

IE ıS z“Ö ML S  © E ıTa
s V 2

n FA a .  A  Ta
al

' ı * @ | v a /ı

a’ Y _

bal / Sal
T »

f
211ın u. S ü  -

uS . J
7o' _

Krr e  He  M'n I “

S == —& l“ ' °r'D © / I‚L._ FAl
u

Oal I S
i zl Y zr C

a a  a AA K m Z
Da

ITA
a 5 11 ® ‚  EAı T ®

7 *
p —A

—AJn al
ä l Sr a

» 0 E
aln  W

. aD  AI ‚—D_ r Z
4 ne  n B' I ‘ &@

®
\ - EA
—

n
v 4S M } al a

8&  ;  M W
D3 a  a I Sn

’} 8 N
:

a
„e\® J

L n A 51 LU LA
Ir S 5: 4 =

S ı z  7 b a
6 pr [ ıj

BA MIM
a k

A A' —— I 1a Cn J
sS_ = S  M  S  Sa  .  S  j  “  K  E  '  W  E  A  .  A  3  un  7  On  f  n  Ca  .  J  ,  Y  e  z  W  a  18  E  S  \p  M  ı  KT  T„.... Yın  T  kr  e  D  A  n  %l  k  Iın  u  11  Sı  ıf  l  I  n  4  L  In  4  E  A  mf  n  ol  A  _  M  * i  -  äal  m  P  r  m}  g}  Inı  %  „  «  1-w  ‚M  „„  ü  hy  d  I  78  .  _‚___  u  -  E  a  .  Ya  z  T,  M  .  Y  l  *  Hs  n  a  n  X  L  M  7  M  _(.  _In_:  M  O  N  L‚  ]  7  K  ü  T  D  n  M  n  17  J  ®  „  CRl  n  R  hy  X  M  N  >  5  „  I  x  e  4O  al  5  f  x  M  ü  IS  HCN  U  ST  n  :  i  U  N  F3l  r®  ı-  WL  Fa  l  ö  ü  ö  _„„n  X  SIn  a  v  .  H  Sn U  an  g  &n  ö  i  X  O  1  en  5  „.;v.  Z  N  3  ©  S  Z  m  Ml  ln  S  a  Ta  6  A  M  an  DE  <  Y  1  +  A  ID  c  m..  M  M  u  - n  C  (  ...  n  D  M  .  n  „  O  e  Ün  W  E  a  mSl  G  m.  D  X  k  ö  1  F  An  Sn  Jar  N  SI  aa  M  ö  n  A  i  q  x  '  A  D  (n  -  N!  S  .  N  7  a  e  x  ral  f  57  M  arın  ı  n  w  „  »a  M  a  7  A  D  y an  J  DZ  n  Ta  X  175 vm  N  a  —  S Ya 3  j  N  Jal  alr  Lalr  U  1  41  D  m  u  CS  K  5ia  6  B  D  M  y  1  -  O  u.;  3  F  ıT  n  m  wn  n  N  K  ..m  =l5  Ü  ö  A  \  uu  z  D  A  V  y  i  „  al  S  kın  E  en  Aa  11 M  D E  „  \  5  d  m  y  A  w  n}  K  M  D  B  ü LL  Sol  S  xx  ü  IF  da  Ja  14  u  M}  kT  N  x  Üla  Da  z  (  ı—  M  COa  I  ]  M  L  \p  X  e  S  C  ©  m  }  T  1L  (  5  Z  A  ın  %..w.w  ...u„.fli.  ©  C  D  M  Zı  r  T  ä  ‚...W—...  S  Da  u  A  D  SE  Z&  L  v  a  5  ‚  U  25}  yn  c  :&  Z  L  \  e  ıl  E X  -  z  {.q.  Anl  u  I  Ür  M  „  A  H  d  e  ö  F  0  A  O  M  O  Y  .  l  W  O  X  “  ..p  d  1  P  z  A  N  y l  }  n  D  e  A  ks  S  m  A  B  B,  M  i  .MN‚  A  V  .  En  n  L„«  i  A  M  u.‚  A  1  wr  %  In  e  v .  ı  A  7,  5  A —  R  F  B  R  a  1  e  «N  O  J“  S:  U  T  S  MN  Ar  )AF.  a  '  N  kal  Y mıh  i  ıP  F  B  N  _.. X  7  V  1  X  8  i  I  „.1|„  u  U  ..  R  E  z  1  ö  1  D  h.  .  5  x  I  n  z  i  A  N  ja  A  m  m  n  FA A  u  n  me  -  .  M  er  mr  G1  e  ya  x  GL  m”  &  I  n  _  W  Sl  4  e  u}  n  S nn 2  E  _‚  S  Z  Tı  .  1  F  U  ST  ö  F  “  Y  D  S  M  A —er  M 1' gn  „  .  ö  -  ö  Wra  Au“  R  f  m.  7  O  Dn  m  n  M  1  F  Z  ö  *  N  E  M  ü  Z  7  Wa  a  I  d  L  -  r  V  F  n  e  Ar  ö  {&  SOa  \  ,  e  W  X  ..P  z  m-  +  ı  I  D  ©  S  7  S  a e  Yra  .  JEn  B  a  M  MN  S  M  N  m  s  o  n  f  DE  M  ./  ö  Un  I  E  l  S  +  Al  TL  I  k  S  D  R  A  e  1  AL}  o  N  a  »  j  '  ®  An  I  u  S  Ka  .n.  I  6  E  £  B'r  ö  MT  An  ı  «  6  l  .  x  n  P  4n  eı  __x  S  E  A  +  D  Dn  F  ö  L  u  n  An  \  ıT  E  SW  d  b  n  a  n  W £  -  5„„„  m  E  u  S  > F  D  M  Sn  D4  j  I  .  b  A  y  r  Bra  6  K  ®  s  Al  I  ü  1  ö  s  I  O  La  n  ı  *  f  u  %l  y  D  S  1E  n  N  L  N  E  &n  n s  u  ı'  O  a  7  „  RO  n  v  _  B  T  an  E  D  D  A  ı  D  Fa  M  .  a  D  _LA  8  A  :  ,  &n  1l  ö  '&  a  f  Saa Ü  1  EL kn  M  A  x  A  A  W  m  n  E  p  1B  i  Z  A  _  S  ö  \  x  f  ©  W  ng  7  T  E  B  a  ' „  .  *  m  C  B  7  Y  n  6  ö  *  A  ma  7T  L  S  U  .  .  e  S3  B  ja  S  S  u  e  Ul 9  N  er  n  & \  R  ar  E  n F  W  S  Da  ..—.  N  ın  s  Ül  ul  '  S  -  d  e  n  A  a  —_  n  ı  n  A  U,  M  e  K SE  An  z  I D  X  48  i  W  R  u}  -  - S  O  a  M  7  v  Sr u.fl  SIl  än  N  S  a  A  « _n  P  7  —  A  1 Wa  e  I  I  Pe-.  D  .  a  e  '  M f  In  u  „  E  —  ;  I  s  W  W.  _‘.  er  C  a  7  .  ©  7  ü  ä  z  wg M  lu3  l..  m  M  f  i 1  Mn  M  MMr  B  R  . H  F  \  r_l._  d  :h.  m  A  w  Z  .  n  OD  5  M  >7  0  ä  ..  P  -  T  7  ..  A  m  N  I  wı M  Ta  0  Ü  u  .  U  \l  er  a  Oan  er  Wq  F 7a  M  E  M  Mnpa  kn  a  1  RI  'ı  al  5a8  d  n  v  +  —  }  er  n  an  SA  lası En  vAl  a\ S  T  O  w  u  Kı  M  !  f  N  m  1  M  Sal —  A  bn  «  o  SI  W  >  mA  ADg  B M  -  vA  Iı  n  n  l„  %  Oar  a  w  ı  ö  a  v  f  n  Bı  M  e  A  ar  a  ö  In  w  Y  Iw.  ö  U  s  A  n  Y  D  En  E  ü ı  }  x  z  n  va  a  Da f  D  %,  n  a n  ö  -  E  a  a  Aa  T1r  CM  36  A  1  \n  M  5  „|„  I  S  i  D  D  #  A  4IN  1.‚I.I  Ml  n  n  X  a  wln  jemn_  n  4..1üi„.w  347  m..... d  P  _P.  .lm.l..  m  iM  I  Sl  4  Sn  '  .  W„.  '  f  M  ö  -  4  L  h  N  D  >  m  fn  -  .Wx  l  i  E  ı5  N  n  aı  — {  —  S  “  N  E  ,  .._-l.-  Ra  ©  -  Ca  (  Fn  M  a  ?i„  Al n  I  _”  WE  5  P  W..  S  .  . er  L —  Ka  S  a  S  RX  T  w  SE  P,  i  -  n  H  A  W  -m  a  a  a  C  B  —  A  5  z  Kı  1,a  =  Fx!..fl$. E  al  {  .„*...w...  I-‚um  :}  E  el  E  r#l9  m  o  m  X  D  ET  w-.  S  D  *  HR  o  e  7  @  - A  X  SEM

UU ı i
S l 7 Ba

F
xl— AıE

\ Ü
L [B » -  ‚n Lr

I  äı 4 zF  a - [  D
a

.2
HL z IHM  BL G An Mr= _-

m [ S_ S  r  L5S_ = S  M  S  Sa  .  S  j  “  K  E  '  W  E  A  .  A  3  un  7  On  f  n  Ca  .  J  ,  Y  e  z  W  a  18  E  S  \p  M  ı  KT  T„.... Yın  T  kr  e  D  A  n  %l  k  Iın  u  11  Sı  ıf  l  I  n  4  L  In  4  E  A  mf  n  ol  A  _  M  * i  -  äal  m  P  r  m}  g}  Inı  %  „  «  1-w  ‚M  „„  ü  hy  d  I  78  .  _‚___  u  -  E  a  .  Ya  z  T,  M  .  Y  l  *  Hs  n  a  n  X  L  M  7  M  _(.  _In_:  M  O  N  L‚  ]  7  K  ü  T  D  n  M  n  17  J  ®  „  CRl  n  R  hy  X  M  N  >  5  „  I  x  e  4O  al  5  f  x  M  ü  IS  HCN  U  ST  n  :  i  U  N  F3l  r®  ı-  WL  Fa  l  ö  ü  ö  _„„n  X  SIn  a  v  .  H  Sn U  an  g  &n  ö  i  X  O  1  en  5  „.;v.  Z  N  3  ©  S  Z  m  Ml  ln  S  a  Ta  6  A  M  an  DE  <  Y  1  +  A  ID  c  m..  M  M  u  - n  C  (  ...  n  D  M  .  n  „  O  e  Ün  W  E  a  mSl  G  m.  D  X  k  ö  1  F  An  Sn  Jar  N  SI  aa  M  ö  n  A  i  q  x  '  A  D  (n  -  N!  S  .  N  7  a  e  x  ral  f  57  M  arın  ı  n  w  „  »a  M  a  7  A  D  y an  J  DZ  n  Ta  X  175 vm  N  a  —  S Ya 3  j  N  Jal  alr  Lalr  U  1  41  D  m  u  CS  K  5ia  6  B  D  M  y  1  -  O  u.;  3  F  ıT  n  m  wn  n  N  K  ..m  =l5  Ü  ö  A  \  uu  z  D  A  V  y  i  „  al  S  kın  E  en  Aa  11 M  D E  „  \  5  d  m  y  A  w  n}  K  M  D  B  ü LL  Sol  S  xx  ü  IF  da  Ja  14  u  M}  kT  N  x  Üla  Da  z  (  ı—  M  COa  I  ]  M  L  \p  X  e  S  C  ©  m  }  T  1L  (  5  Z  A  ın  %..w.w  ...u„.fli.  ©  C  D  M  Zı  r  T  ä  ‚...W—...  S  Da  u  A  D  SE  Z&  L  v  a  5  ‚  U  25}  yn  c  :&  Z  L  \  e  ıl  E X  -  z  {.q.  Anl  u  I  Ür  M  „  A  H  d  e  ö  F  0  A  O  M  O  Y  .  l  W  O  X  “  ..p  d  1  P  z  A  N  y l  }  n  D  e  A  ks  S  m  A  B  B,  M  i  .MN‚  A  V  .  En  n  L„«  i  A  M  u.‚  A  1  wr  %  In  e  v .  ı  A  7,  5  A —  R  F  B  R  a  1  e  «N  O  J“  S:  U  T  S  MN  Ar  )AF.  a  '  N  kal  Y mıh  i  ıP  F  B  N  _.. X  7  V  1  X  8  i  I  „.1|„  u  U  ..  R  E  z  1  ö  1  D  h.  .  5  x  I  n  z  i  A  N  ja  A  m  m  n  FA A  u  n  me  -  .  M  er  mr  G1  e  ya  x  GL  m”  &  I  n  _  W  Sl  4  e  u}  n  S nn 2  E  _‚  S  Z  Tı  .  1  F  U  ST  ö  F  “  Y  D  S  M  A —er  M 1' gn  „  .  ö  -  ö  Wra  Au“  R  f  m.  7  O  Dn  m  n  M  1  F  Z  ö  *  N  E  M  ü  Z  7  Wa  a  I  d  L  -  r  V  F  n  e  Ar  ö  {&  SOa  \  ,  e  W  X  ..P  z  m-  +  ı  I  D  ©  S  7  S  a e  Yra  .  JEn  B  a  M  MN  S  M  N  m  s  o  n  f  DE  M  ./  ö  Un  I  E  l  S  +  Al  TL  I  k  S  D  R  A  e  1  AL}  o  N  a  »  j  '  ®  An  I  u  S  Ka  .n.  I  6  E  £  B'r  ö  MT  An  ı  «  6  l  .  x  n  P  4n  eı  __x  S  E  A  +  D  Dn  F  ö  L  u  n  An  \  ıT  E  SW  d  b  n  a  n  W £  -  5„„„  m  E  u  S  > F  D  M  Sn  D4  j  I  .  b  A  y  r  Bra  6  K  ®  s  Al  I  ü  1  ö  s  I  O  La  n  ı  *  f  u  %l  y  D  S  1E  n  N  L  N  E  &n  n s  u  ı'  O  a  7  „  RO  n  v  _  B  T  an  E  D  D  A  ı  D  Fa  M  .  a  D  _LA  8  A  :  ,  &n  1l  ö  '&  a  f  Saa Ü  1  EL kn  M  A  x  A  A  W  m  n  E  p  1B  i  Z  A  _  S  ö  \  x  f  ©  W  ng  7  T  E  B  a  ' „  .  *  m  C  B  7  Y  n  6  ö  *  A  ma  7T  L  S  U  .  .  e  S3  B  ja  S  S  u  e  Ul 9  N  er  n  & \  R  ar  E  n F  W  S  Da  ..—.  N  ın  s  Ül  ul  '  S  -  d  e  n  A  a  —_  n  ı  n  A  U,  M  e  K SE  An  z  I D  X  48  i  W  R  u}  -  - S  O  a  M  7  v  Sr u.fl  SIl  än  N  S  a  A  « _n  P  7  —  A  1 Wa  e  I  I  Pe-.  D  .  a  e  '  M f  In  u  „  E  —  ;  I  s  W  W.  _‘.  er  C  a  7  .  ©  7  ü  ä  z  wg M  lu3  l..  m  M  f  i 1  Mn  M  MMr  B  R  . H  F  \  r_l._  d  :h.  m  A  w  Z  .  n  OD  5  M  >7  0  ä  ..  P  -  T  7  ..  A  m  N  I  wı M  Ta  0  Ü  u  .  U  \l  er  a  Oan  er  Wq  F 7a  M  E  M  Mnpa  kn  a  1  RI  'ı  al  5a8  d  n  v  +  —  }  er  n  an  SA  lası En  vAl  a\ S  T  O  w  u  Kı  M  !  f  N  m  1  M  Sal —  A  bn  «  o  SI  W  >  mA  ADg  B M  -  vA  Iı  n  n  l„  %  Oar  a  w  ı  ö  a  v  f  n  Bı  M  e  A  ar  a  ö  In  w  Y  Iw.  ö  U  s  A  n  Y  D  En  E  ü ı  }  x  z  n  va  a  Da f  D  %,  n  a n  ö  -  E  a  a  Aa  T1r  CM  36  A  1  \n  M  5  „|„  I  S  i  D  D  #  A  4IN  1.‚I.I  Ml  n  n  X  a  wln  jemn_  n  4..1üi„.w  347  m..... d  P  _P.  .lm.l..  m  iM  I  Sl  4  Sn  '  .  W„.  '  f  M  ö  -  4  L  h  N  D  >  m  fn  -  .Wx  l  i  E  ı5  N  n  aı  — {  —  S  “  N  E  ,  .._-l.-  Ra  ©  -  Ca  (  Fn  M  a  ?i„  Al n  I  _”  WE  5  P  W..  S  .  . er  L —  Ka  S  a  S  RX  T  w  SE  P,  i  -  n  H  A  W  -m  a  a  a  C  B  —  A  5  z  Kı  1,a  =  Fx!..fl$. E  al  {  .„*...w...  I-‚um  :}  E  el  E  r#l9  m  o  m  X  D  ET  w-.  S  D  *  HR  o  e  7  @  - A  X  SECl Lr L .v..?„i E l
V : D InA ö

A ea.
n A > 4 5

(<

Y ı (  M
i  e - = D | a  K n D n ı IN  C

r
ı x NOl ı{#ır Bl ul m n alr a

>
H

An  na N D aa R  i
! baM .—

F 3a
ıX

W 4nlE 5 v= ınA,._  -  6 z A S -  “k BL
A x



Die Rechtgläubigkeit dieses Mannes
nachahmen

apat Johannes Paul 11

Schreiben Bischof Graber (Regensburg) (919)} 19. Aprıl 1987 ZU 7150 Todestag
“O  _ Johann Michael Saıler

An den ehrwürdigen Bruder Rudolt Graber,
Altbischot un! Apostolischer Admıuinistrator VO  —_ Regensburg
Zweıtellos wiırd ın Kurze die gelıebte Gemeıunde VO Regensburg eınes iıhrer her-

vorragendsten Biıschöte un die 10zese München und Freising zugleich ihres
Gelehrten gedenken, der einst nıcht 11UTE ın Deutschland, sondern ın ganz Europa
ekannt und berühmt W al Johann Miıchael Saıler, dessen Todestag sıch 20. Maı
Z 150 Mal jJährt.

Dieser wirklıiıch einzıgartıge Pädagoge und zuverlässıge Theologe hat nämlıch
sowohl durch seıne Tätıgkeıit ın der Schule oder auf der Kanzel als auch außerhalb
durch seın vierzıgbändiıges Werk und VOT allem spater durch Schüler und berühmte
Gefolgsleute sovıel Gutes un Heilsames gewirkt, da{fß mıt Recht als der bei we1l-
Te  3 wırksamste Vertreter und Förderer der katholischen Erneuerungsbewegung ın
seiıner Heımat gilt, als leiıdenschatftlicher Beschützer der rechten Lehre und gleichsam
als Vorbote der LNCUECTITCN ökumenischen ewegung.

Natürlich wollen auch WIr geist1g den Feierlichkeiten teilnehmen, die während
eıner Fest- und Gedenkwoche stattfinden werden, nıcht NUT, diesen Dıiener und
Lehrer der Kırche tejerlich ehren, sondern auch, das hervorragende Beispiel
seınes Lebens und Wırkens wıeder allen klar VO ugen stellen. Wır wünschen
darum sehr, dafß entsprechend unNnseTrem Wort un: UuUNseIer brüderlichen Ermutigung
das katholische olk Deutschlands adurch eiınen Ansporn erfährt, den Gelst
und dıe Rechtgläubigkeit dieses Mannes nachzuahmen und den Grundsätzen seınes
seelsorgerischen Eiters und dem Weg seiıner christliıchen Pädagogık tolgen.

Er Walr (nämlich) bestrebt, ıne solıde Bıldung mıiıt der Festigung Sıtten
verbinden, Fernstehende durch menschliches Wohlwollen und die Pflege der

Wahrheıit Christus und Zzur Kırche tühren, und schließlich alle Christen durch
den Glauben das Evangelıum und die Aufrichtigkeit der Lehre versöhnen.
Diese einz1ıgartıgen Tugenden haben bereits 1m UOTaUus auf I11SCIC eıt und ıhre
Nöte hingewıesen. Wır meınen darum, da{fß überall seiınen Platz hat und würdıg
1St, daflß ıhn Gelehrte und Inhaber des Hırtenamtes auch HSCn modernen eıt
beachten un:! I1  u kennenlernen, auf ıhn zurückgreıfen un sıch ihn ımmer wıeder
VOT ugen halten.
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Darauf zıielt schliefßlich dieser ın treundlichem Wohlwollen geschriebene
Briet Dıch, ehrwürdiger Bruder, mıiıt dem wır alle Teiılnehmer den Gedächtnis-
teierlichkeiten grüßen und s1e zugleich ermutigen wollen, AUS dem Gedenken die-
sCMNN einmalıgen Bischof Johann Michael Saıiler möglıchst reiche Früchte schöpfen
für die segensreiche Erneuerung des katholischen Glaubens, die 1im übrıgen nıe-
mals unterbrochen werden dürtte Dazu übermuittle iıch VO  ; Herzen den einzelnen
Veranstaltern der Feıern und den gelehrten Teilnehmern als Unterpfand des ewıgen,
himmlischen Lichtes meınen Apostolischen egen

Aus dem Vatikan, Aprıl 1982, 1mM vierten Jahr uNnseIcs Pontitikats.

(ın ()sservatore Romano 23 Maı
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(Gsott spricht mıt uns

VO

Joseph Kardınal Ratzınger

Predigt des Präfekten der Römuischen Kongregatıon für dıe Glaubenslehre beim
Pontifikal-Gottesdienst ZU 150 Todestag Uon Bischof Johann Michael Saıler

Maı 1987 In der Dominiıkanerkirche Landshut

Eınes der größten Worte unserer Sprache 1st zugleich eiınes der meılsten eNTt-
eerten und erniedrigten, das Wort Liebe Man INas kaum noch 1ın den und neh-
INCIL, banalısıert und verschmutzt 1St Und doch kann ıne Sprache nıcht auf
eın solches Wort verzichten. Denn WEn WIr autfhören würden, VO der Liebe
reden, würden WIr aufhören, VO Menschen reden. Wır würden aufhören, VO
Gott reden, VO  - dem, W as Hımmel und Erde zusammenhiält.

SO sınd WwIır hiıer 1ın eiıner merkwürdigen Lage Wır mussen VO der Liebe sprechen,
damıt WIr Gott und den Menschen nıcht verraten, aber WIr können fast nıcht mehr
davon sprechen, weıl ZASCIE Sprache die Liebe schon vielfach hat In
dieser Lage kann u11l eigentlıch NUr noch VO außen geholfen werden, und ın der
Liturgie des heutigen Tages wırd uns solche Hılte zuteıl: (sott spricht mıiıt uns über
die Liebe. Dıie Heıilige Schrift, die (sottes Wort ın Menschenworten lst, hebt dieses
Wort gleichsam Aaus dem Staub wıeder auf. Sıe reinıgt und g1bt U1l gereinigt
zurück. S1e macht wıeder leuchtend, ındem dieses Wort orthın stellt,
seıne Leuchtkraft hat ın das Geheimnis Jesu Christı.

Dıie Liebe Gottes, Sagl die Lesung, 1St darın erschienen, da{ß Gott seınen einzıgen
Sohn In die Welt gesandt hat, damıt WIr durch ıhn leben „Die Liebe esteht nıcht
darın, da{fß WIr (sott geliebt haben, sondern da{fß u1ls geliebt und seiınen Sohn als
Sühne für I1ISCIC Sünden gegeben hat“ Joh 4, 10} Vom Kreuz her gewınnt das
Wort Liebe wieder seıine Eındeutigkeıit. Und zugleich schenkt u1ls die Lesung damit
auch den Zusammenhang, den Kranz der Wörter, die den Sınn dieses Wortes sıcht-
bar werden lassen und ıh umschreıben: Erkennen, Gebote halten, bleiben, Frucht
bringen, Freude. Mıt al] diesen OÖrtern sınd WIr aber zugleıich schon bei der Gestalt,
die ul heute zusammengeführt hat: bei Bischoft Johann Michael Sailer.

Er wollte 1ın seiınem aNnzZCH Leben nıcht sıch eiınen Namen schaffen, sondern Sanz
schlicht eın Führer der Menschen Jesus Christus hın se1n. Wıe alle großen Zeugen
der Wahrheıit Zing ıhm allein den Größeren, nıcht sıch selbst, und gerade
darın 1St orofß BCWESCH und orofß geblieben über dıe Zeıten hın. Seine reine Stimme
kann uns helfen, die Botschaftt der heutigen Liturgie verstehen. Wır ehren iıhn
besten dadurch, da{fß WIr nıcht über ıhn reden, sondern dafß WIr VO ıhm uUuls$s tühren
lassen dem, dem eın Leben lang gedient, für den gelebt und gelitten und
gearbeıtet hat, Jesus Christus, dem bıs ın seın Sterben treu blieb Er starb Ww1e
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gelebt hatte: einschlummern 1mM Gefühl der Gegenwart CGottes. „ Wer nıcht lıebt,
erkennt (GJott nıcht“, heißt ın der heutigen Lesung, „denn (sJott 1St Liebe“ Joh
4, We:il] Liebe ist, kann INall ıhn 1U 1mM Miıt-Lieben erkennen und 1Ur Liebe
kann solches Erkennen öffnen

Eın großer Teıl VO Saıilers Lebenswerk tiel] 1ın die eıt der Aufklärung, die durch
die Kraft des menschlichen Verstandes den Menschen treimachen wollte So Grofßes
dabei zweıtellos geleistet worden ISt, der Ausgang der Aufklärung W alr doch ın der
Französıiıschen Revolution un ın den Napoleonischen Krıegen eın tragıscher. hre
Getahr Wlr die gleiche, 1ın der Wır auch heute wıeder stehen: den Verstand allzusehr
AUS dem (GGanzen des Menschseins herauszulösen. Verstand und Herz, Leib und
Geıist, Sınne, Geftühl un Vernunft wollen nıcht mehr ineinandertreten, alles 1sSt 5SPC-
zıalısıert, fragmentiert, und der 1ın sıch selbst zerrissene Mensch, der zerteiılte
Mensch, nımmt auch 1Ur noch zerrissene Fetzen der Wıirklichkeit wahr un: kann
nıcht mehr das Ganze vernehmen, obgleıich doch allein aus dem (Gsanzen hervorge-
hen könnte eın Verstehen des Sınnes, der uUu11lS$ tragt und der das einzelne il-
hält

Sailer 1st der Aufklärung nıcht einfach VO aufßen gegenüber gestanden. Er hat das
Drama seıner eıt VO ınnen her mitgelıtten, mıtgetragen, mıtbedacht und auch
VO innen her Antwort geben können. Er hat DNCUu nach der Einheit des Menschen
gesucht und s1e gefunden. Mıt den Kırchenvätern unterscheidet zwıschen Ver-
stand und Vernuntt. Verstand, Sagl CI, 1st die Fähigkeıit, dıe Welt begreifen,
Vernunft aber dıe Fähigkeıt, (Gott vernehmen. Der Mensch raucht nıcht 11UT das
Greıiten, das Zugreıiten, das Begreitfen dıe Macht seınes Handelns und seiıner Hände

raucht auch das Vernehmen, das Hören, die Vernunftft, dıe bıs ın dıe Gründe
des Herzens hınabreicht. Und 11U WK der Verstand auf diese größere Vernunft
hın geöffnet bleibt, dann kann auch wahrhaft verständıg leiben un: wahrhatt C1 -

kennen.
Wenn ihr nıcht lıebt, erkennt ıhr nıcht (vgl. Joh 4, 8 Aus solchem Wıssen her-

AaUusSs War Saıler ıne Erzıehung bemüht, die den Menschen ZUTr Ganzheıt tührt und
ıhn selber ZUuUr Ganzheıiıt werden äfßt Gewıiif, Wissenschaft 1St wichtig, technısches
Können 1St wichtig, aber WEENN für sıch alleın bleibt, dann wırd nıcht L1L1UT leer,
sondern lebensgefährlich: Wıe Wır heute erleben, kann beides 1Ur dann DOSItLV blei-
ben, WEeNn hineingeordnet bleibt ın Jjene Vernunft, die mehr vernımmt, als dıe
Physık beweısen und die Technik tun Vermas und dıe ennoch vernünftig
bleibt. Wır mussen unls mMi1t Nachdruck dagegen wehren, alles W as Religion 1st als
Irrationalismus abzustempeln, als 9 das die Vernunft nıchts angeht. (GJanz 1mM
Gegenteil, erst die Relıgion öffnet die I1 und wahre Tiete der Vernuntt, Jjenes
Erkennen, das die Wurzel ın den rund der Liebe hinunterschlägt und damıt die
Wahrheit hört, iıhrer gewahr wiırd. Wo solche Vernunftft ausgeschaltet wird, wiırd
blofßer Verstand bald Zur Tyranneı der Unvernuntt.

Als Mıtte der Vernunft hat Sailer das (Gewı1ssen erkannt. Er beschreibt als die
Vernunft ın sıttliıcher Hınsıiıcht. Ich möchte dieser Stelle noch eines seıner großen
Worte erwähnen, das mıtten in 1Nsere eıt hereintrifft: Der Gehorsam das
Gewissen, Sagl CI, 1Sst die Bedingung uUuNseTrer Hoffnung. Wır haben 1U lange

dıe Herrschaft eınes Prinzıps Hoffnung erlebt, das die Welt allein durch die
Strategıien der Veränderung und die Macht uUuNlseIer Veränderungskünste kurieren
wollte Ich glaube, WIr können und mussen langsam wiıeder anfangen erkennen,
dafß nıchts wahrhaft Zzu Besseren verändert wırd und da{fß WIr keine Hoffnung
haben, WEn das Gewıissen außer Funktion DESECIZL wird, die Fähigkeit, durch die
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Kreatur hındurch Gott hören, un:! da{fß der Gehorsam das Gewılssen ın der
Tat die Bedingung dafür 1St, da{fß 1Nserec Gesellschaft, da{fß jedwede Gesellschaft, da{fß
dıe bedrohte Weltgesellschaft Hoffnung hat. Wenn Hoffnung se1ın soll inmıtten der
Gefährdungen dieser Zeıt, kann S1C NUuUr bestehen, WECINN der Gehorsam das
Gewiıssen als Grund aller Hoffnung und alles Zusammenhalts der menschlichen
Dınge wıeder erweckt wiırd.

Damlıt siınd WIr beı einem zweıten Kreıs VO  - Aussagen der heutigen Lesung —-

gelangt. Da wırd unls gesagt „Das 1sSt meın Gebot: Liebet einander“ (Joh 15 12) ‚ Ihr
se1d meıne Freunde, WCI1H Ihr CUL, W as iıch Euch aufgetragen habe“ (Joh 15; 14)
„Wenn Ihr meıne Gebote haltet, bleibt Ihr ın meıner Liebe“ (Joh 15, 10)

Die Aufklärung WAar Sanz ertüllt VO dem Ruf nach Moral Sı1e wollte Religion aut
Moral reduzıeren. ber Moral wıederum wurde reduziert auf ıne Nützlichkeits-
lehre, auf dıe Lehre VOoO menschlichen Wohlbetinden. Das Moralıische WAar das
Kalküil des Nützlichen und das Unmoralische tolglich das Törichte. Sailer selbst Wr

mıiıt solchen Gedanken und Lehren aufgewachsen. ber die Wachheit seınes (3e-
WwI1ssens hat ıh dahın geführt, dies überschreiten und wıieder NCUu unterscheiden

lernen und lehren zwıschen Wohlfühlen und Gutseın.
Das Letzte un! Entscheidende für den Menschen, gerade auch tür se1ın Wohl und

seın Glück, 1St nıcht das Wohltühlen, sondern das Gutseın. Deswegen Sagl CI, das
(GGjewı1ssen se1 dem Glück übergeordnet und das (Gewiıissen nıcht das Wohlbetinden

musse der eigentliche Ma{iistah UuUNsSCICS Lebens se1n. Von daher hat auch den
Gedanken der Autonomıie krıitisiert, der damals w1e heute die Diskussion über die
Moral beherrschte. Der Mensch wırd nıcht vergrößert, WE ıhm Autonomıie ZURE-
sprochen wiırd, sondern verkleınert, denn kommt TSLT wahrhaft sıch selbst,
WEINNn über sıch hınaus kommt. Er 1St mehr be] sıch selbst, WeNnn be1 Gott ISst, als
WEeNn 1U  — selber seın ll

Moral kann nıcht bedeuten, da{fß WIr selber konstruleren, W as der Welt und u1ls
nützlıch erscheınt, sondern sS1e mu{fß se1n: Hınhören auf dıe Sprache (sottes 1ın der
Sprache der Schöpfung. Wır mussen, Ja WIr dürten nıcht das eın für unls zurecht-
biegen, damıiıt uns dienlich wiırd, denn dann zerstoren WIr die Welt und uns selbst

auch dies erleben WIr unterdessen. Hınhören auf die Sprache Gottes, das heifßst,
(sJott gemäfßs werden. Wenn WIr ıhm gemäfßs werden, dann bleibt die Schöpfung ZuL,
und dann werden auch WIr selber ZuL

Von solchen Überlegungen her hat Saıler auch einem anderen der mıiıßbrauchten
grofßen Worte der menschlichen Sprache seinen 1nnn zurückgeben können: dem
Wort Freiheıt, WE Sagl, da{fß Freiheit nıcht sehr darın besteht, dies oder Jjenes
iIun und wählen können, sondern da{ß® die Freiheit des Menschen 1mM eigentlichen
dıe Dynamıiık seınes (Gewiıissens Gott hın ISt. Damıuıt aber sınd WIr wıeder beım
Ausgangspunkt angelangt, beim Geheimnis Jesu Chriastı: „Die Liebe (Gottes 1sSt darın
erschıenen, da{fßß (GJott seınen einzıgen Sohn ın die Welt gesandt hat“ Joh 4, 9

S0 sehr Saıler die sıttliıche Erziehung seıner Generatıon bemüht WAafl, nach-
drücklich hat die Reduzierung, dıe Verkleinerung der Relıgion auftf Sıttliıch-
keıt protestiert und iıhr Tieteres, iıhr Geheimmnnis gesucht. Wenn der Herr heute 1M
Evangelıum Uu1ls$s Sagtl: AAhr se1d meıne Freunde, wenn Ihr CUL, W asS ıch Euch gC-
biete.“ (Joh 1, 14) „Wenn Ihr meıne Gebote haltet, bleibt Ihr ın meıner Liebe“
(Joh IX 0), dann 1st dies nıcht Reduktion der Gottesfreundschaft und des Christen-
[ums auf Gebote und auf orofße Moral Denn der Herr gebietet Ja nıcht ırgendetwas
Wıllkürliches, womöglıch heute dies un MOISCH anderes. Was gebietet,
1St dıe Liebe
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Er selbst 1St uns eNtIgegeNgeESANg und se1ın Gebot 1st eintach: Dafß WIr der
Wahrheit gemäißs werden. eın Gebot 1st, da{ß wır auf die Liebe antworten, mıt der
uls eENtIgegENgEgANgEN iSt; und alle seiıne Gebote sınd I11UTLr Weısungen ın das
Geheimnnis der Liebe und iın den Grund der Wahrheit hinein. Die Moral ebt
VO Mysterium, VO:  - der erschienenen Liebe Jesu Christi. Wenn S1e VO Mysteriıum
abgeschnitten wird, dann wiırd s1€e tanatısch und CNS Wenn Moral den Zusammen-
hang mıt dem Geheimnis verliert, dann gehört S1e dem Leistungstrieb des Menschen
Z und w1e€e STaUSaIı ıne Moral werden kann, die 11UT!E Leistung iSst, die der Welt ıhre
Hoffnung „erleisten“ will, auch das wıssen WIr mıiıttlerweile

Von da Aaus können WIır auch den Kampf des heilıgen Paulus „dıe Werke“
NC  e verstehen, der Ja nıcht eın Kampf das CGutseıin Ist, sondern eın Kampf

ıne solche Verödung der Moral, die 1Ur noch Leistung ISt, weiıl s1e abge-
schnitten 1st VO Geheimnıis der Liebe, die uns Zuerst entgegengegangen 1sSt und die
uns einlädt, mıiıt ıhr mıtzugehen, wahrhaft treı werden. Nur das Mysteriıum
macht frei und macht den Menschen orofß.

Weil das Ist, hat sıch Saıiler mıt solchem Nachdruck gerade der Landshuter
Uniwversıität dıe Umwandlung des Priesters ın eiınen bloßen Helfter ZUr Ent-
wıcklung des Menschen gewehrt, Ww1e€e S1e se1ın Landshuter Kollege Matthäus Fınger-
los (1748-1817) damals betrieben hat, der den Geıistlichen VOT allem als Volks- und
Tugendlehrer betrachtete. Saıler hat demgegenüber den „geistlichen Geistlichen“
verlangt, den, der wirklich Diener des Geheimnisses un Dıener der Menschlich-
keıt des Menschen 1St. Im Kampf diese Umwandlung des Priesters 1ın den blo-
Ren „Entwicklungshelter“ konnte der sanfte und gyütıge Saıiler hart und ent-
schlossen werden, weıl das Eıgentliche ZiNg. Natürlich wufte auch, da{ß
Hıltfe ZUTr Entwicklung des Menschen wichtig ISt, W1e€e S1e Fingerlos durch dıe Priester
damals auftf dem Lande eisten wollte, aber S1€e 1st wen1g, wenn sS1e den Menschen
I11U!T die technischen Dınge lehrt Dıie eigentliche Entwicklungshilfe, die der Mensch
braucht, damıiıt andere Entwicklungshilfe sinnvoll wird, 1st die Entwicklung des
Sınnes für dıe Wahrheıit und des Sınnes für (Gott. Wenn dieser tiefste 1nnn des
Menschen der ınn für die Wahrheıt, das (Gewı1ssen unterentwickelt bleibt, dann
bleibt auch die Welt unterentwickelt und dann wırd hre zußere Entwicklung NOL-

wendig ıhrer Zerstörung.
SO ruft Saıler damals seıine Zeıtgenossen und ruft auch heute UunNns, wıeder Jjenes

Priesterbild suchen, Ww1e uns VO Neuen Testament geschenkt 1St: der Priester
als Ausspender der Geheimnisse Gottes, als Führer Zu Gebet, ZUT!r Lıiturgie, ZUTr
Gemeinschaft mMi1t Jesus Christus. Saıiler hat Volk damals wıeder beten gelehrt.
Dıies meıne iıch se1 se1n großes Vermächtnıis auch 1Nsecere eıit dafß WIr VO  - ıhm her
und mıiıt ıhm wıeder beten lernen, die Freundschaft mıt Jesus Christus erlernen, dıe
die wahre Mıtte des Lebens IST.

Das Grabmal Saıilers 1mM Dom Regensburg zeıgt den Bischot sıtzend, VOT sıch
wWwe1l Knaben, VO: denen eıner eın Buch 1n Händen hält, iın dessen aufgeschlagenen
Seıten lesen 1St: (sJott ın Christus, das eıl für die sündige Welt Diese Worte tas-
secmn 1ın der Tat se1ın BaANZCS Lebensprogramm INmMm!! Gegenüber dem Versuch,
sıch selbst erlösen, gegenüber dem Versuch des Menschen, WwI1e Sagtl, eın
„Selbst-Heıland“ werden, hat auf den hingeblickt, der Sagt „Nıcht Ihr habt
mich erwählt, sondern iıch habe Euch erwählt  CC (Joh 15 16) Er blickt auf den, der uns
zuerst entgegengegange iSt, dem WIr 1Ur die and geben brauchen.

Dıie grofße Getahr auch UuUNlsSseIier eıt und unseres Christentums 1St, da{fß Wır solches
Empfangen nıcht wollen, da{flß WIr Christentum als I1SCIC Leıistung verstehen möch-
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ten, dafß WwIır Jesus als eın Modell oder als eın Programm anerkennen, als eın Angebot,
aus dem WIr dann auswählen. ber WenNnn dies geschieht, leiben WwIır alleın un!
machen „Selbst-Heılande“, und wı1ıe kümmerlich 1st der Mensch, der versucht eın
„Selbst-Heiland“ se1n. „Nıcht Ihr habt mich erwählt, sondern iıch habe Euch
erwählt  C (Joh 15 16) Das 1St NseTre Freiheıit. Das 1st die Gnade, die Leben öff-
net bıs 1n den Horızont der ewıgen Wahrheıit und Liebe hınein.

Wır wollen ın dieser Stunde (sott dafür danken, dafß iın wiırrer eıt uNsereMm
Land eiınen solchen Boten des Glaubens gegeben hat Unser ank aber 1st zugleich
Bıtte, da{fß auch heute Menschen sende und entzünde, die IICU das Licht des
Glaubens und seıner Freude ın dieser unserer eıt ZU Leuchten bringen. Amen.
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Bıbliographie
Die nachfolgende Bibliographie stellt ıne Ergaänzung der den entsprechenden Liıteratur-

verzeichnıssen bei Hubert Schiel, Johann Michael Saıler. Leben und Briefe. and Leben und
Persönlichkeıit ın Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeıtgenossen, Regens-
burg 1948 (hıer zıtlert: Schiel, Saıiler 1), and Johann Miıchael Saıler. Briefe, Regensburg 1952
(hıer zıtiert: Schiel, Saıiler und Georg Schwaiger, Johann Miıchael Saıler. Der bayerische
Kıirchenvater, München-Zürich 1982 (hier zıtlert: Schwaiger, Kırchenvater).
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Werke VO Sajler
Johann Michael Saıler, Gebete tür Christen. Gebete und Meditationen, Auswahl und

Einführung VO Wıllıbald Kammermeıer, Geleitwort VO  » Rudolft Graber, St. Augustin
1981

Johann Michael Saıler, Dıie Gegenwart (Csottes. Ausgewählt und eingeleıtet VO Hans Krömler,
Zürich-Einsiedeln-Köln 1982

Johann Michael Saıler, Was 1st und oll Erziehung? Texte für Eltern un:! Erzıeher, ausgewählt
und hrsg. Altons Benning, Freiburg-Basel-Wiıen 1982

Johann Michael Sailer/Thomas VO Kempen, Nachfolge Christı, ach der Übersetzung VO

Saıiler, Leıipzıg '1982; '81988.
Johann Michael Saıler, Deutsche Sprichwörter. In Auswahl, Chieming See 1983
Johann Michael Saıler, Heılendes Wort. Kleine Krankenbibel, bearb un:! I1ICUu hrsg. Altons

Benning, Kevelaer 1983
Johann Miıchael Saıler, Ott 1n Christus. Gedanken tür jeden Tag, ausgewählt und hrsg.

Altons Benning, Kevelaer 1983
Johann Michael Sailer, Sprüche mıt und hne Glosse. Aphorismen. Gebete, ausgewählt und

eingeleitet VO' Edmund Stauffer, Donauwörth 1983
Johann Michael Saıiler, Der Brand 1n Neuötting. Eın pPaar fliegende Blätter ZUT Weckung des

Mitleids, IICUu hg. Heımat- und Verschönerungsverein Neuötting. Neuauflage der
Ausgabe München 1797 , Neuötting 1984

Johann Michael Saıller, Pastoralvorlesung 17972 Aus der Handschrift ın Maschinenschrift
gegeben und miıt Inhaltsverzeichnis versehen durch Phılıpp Schäfer, Passau 1985

Johann Michael Saıler, (sottes Wort für jeden Tag 365 Denksprüche aAus dem Alten Testament,
bearb , IICU hrsg. Altons Benning, Lönıngen 21986.

Johann Michael Saıiler, Jesus Vorbild Meditationen über das Leiden und Sterben Jesu,
ausgewählt VO Bonaventura Pıhan, Leutesdort 1987

Johann Michael Saıler, Kleine Christentfibel. Lebensweiıisheıit ın Sprichwörtern, ear! hrsg.
Altons Benning, Lönıngen 1988

Johann Mıchael Saıler, Das Gebet des Herrn unser Gebet In eıner Umschreibung türs Herz,
Leutesdort 997

Johann Miıchael Saıller, Mala Biblija bolesnike. rıJeC koJa krijepi ozdravlıa, prevele: Dragıca
Turkalj-Loncar/Anna Marıa Kurtovic-Raffaı, Dakovo 1992

Johann Mıchael Saıler, Dıie Weısheıt auft der (zasse der 1nnn und Geist deutscher Sprichwörter,
Frankfurt 1996

Johann Michael Sailer/Thomas VO Kempen/Hubert Schiel, Das Buch VO: der Nachfolge
Chrıistı, übersetzt VO Saıler, völlig MNEeu ear Hubert Schiel, mıit einer Eınleitung
VO  3 Christian Feldmann, Freiburg-Basel-Wien 1999

Als Kompaktkassette siınd erschienen:

Johann Michael Saıler, Biblische Unterhaltungen tür Kranke, Regensburg 1988
Johann Michael Saıler, Mut 1m Leiden, Regensburg 1988
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Werke ber Saıiler
Josef Nıessen, Johann Michael Saıler. eın Leben und seıne Schrıiften, Halle Saale 1904
Wıilhelm Kosch, Saıler, München 1913
Wıillibrord Schlags, Johann Miıchael Saıler, der Heılıge einer Zeıiıtenwende. Nach seiınen Be-

kenntnissen un! Schritten dargestellt, Wıesbaden 1931

Johannes Vonderach, Biıschoft Saıler, eın Meıster der Seelsorge, un! seıne Beziehungen Zur
Schweiz. Masch.schriftl Dıiss., Freiburg/Schweiz 1944

Aloıs Resch, Menschenbild und Menschenbildung ach Johann Miıchael Sailer, IN p.J; 1951
Gerard Fischer, Johann Miıchael Sailer un Immanuel Kant: Eıne moralpädagogische Unter-

suchung den geistigen Grundlagen der Erziehungslehre Saılers, Freiburg 1953 (Unter-
suchungen Zur Theologie der Seelsorge, 5

Gerard Fischer, Johann Michael Saıler und Johann Heıinrich Pestalozzıi. Der Einflu{fß der Pesta-
lozzıischen Bildungslehre aut Saıilers Pädagogik und Katechetik Miıtberücksichtigung
des Verhältnisses Saılers Rosseau, Basedow, Kant, Freiburg 1954

Fried! Brehm, Aus der Frühzeit Sailers. Johann Michael Saıler un:! Johann Baptıst VO  -
Ruoesch. Nach den Tagebuchaufzeichnungen VO Ruoesch, In: Jahrbuch des hıstorischen
ereıns Dıllıngen ( 141—-151

Heınz Joachım Müller, Die Bekehrung. Das zentrale Anlıegen des Theologen und Seel-
SOTSCTIS Johann Michael Saıler, Salzburg 1956

Fried|] Brehm, Bischof Saıilers Freund VO  3 Ruoesch und die Bruder-Gemeinde, 1n e1it-
chriuft tür Bayerische Kırchengeschichte 27 (1958) 7581

Johannes Vonderach, Bischof J. Saıiler und die Aufklärung (Teildruck der Dıissertation, 0.),
1N: Freiburger Zeıitschriftt tür Philosophie und Theologie (1958) 257-273, 384—403

Peter Dörfler, Erinnerung Johann Miıchael Saıler, öln 1966

Jules Sterckx, Hıstorisch-genetische studıe Va  -} de gewetensleer bıi) Johann Miıchael Saıler, Rom
1967

Franz Georg Friemel, Sailer als Priestererzieher. Probleme der Priesterbildung 1n Dıllıngen
r/94, 1 Fritz Hottmann (Hg.), Sapıenter Ordinare. Festgabe tür FErich Kleinadam,
Leipzıg 1969, 292306 Erfurter Theologische Studien, 24)

Aloıs Wınklhoter, Nıederbayerische Seelsorge 1m Jahrhundert des heiligen Konrad, In: Alt-
Öttinger Franzıskusblartt (Sonderheft) (1969) 1/-24

Joseph Schuh, Johann Michael Saıler und die Erneuerung der Kırchenmusıik. Zur Vor-
geschichte der cäcılianıschen Reformbewegung in der ersten Hältte des 19. Jahrhunderts,
öln 1972

Franz Georg Friemel, Johann Michael Saıler. Bericht ber seın Leben und Auszüge aus seiınen
Schriften, Leipzıg 1976

Eliısabeth Stopp; Romantıc Afttıinıities of Johann Michael Saıler’s Kerygmatıc Wrıting, In:
Romantık ın Deutschland. Eın iınterdiszıplınäres 5Symposıon, hrsg. Rıchard Brinkmann,
Stuttgart 1978 463—4 74 (Deutsche Vierteljahresschrift tür Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte, 5

Konrad Feilchenteldt, Johann Miıchael Saıler Melchior Diepenbrock Clemens Brentano.
Eıne Ausstellung 1M Museum der Stadt Regensburg, 1n: Schweizer Monatshefte tür
Polıtik, Wırtschaft, Kultur (1979) 196—-200

Bernhard Gajek (Hg.), Johann Mıchael Saıler, Melchior Diepenbrock, Clemens Brentano.
Führer durch die Ausstellung Januar bıs 18 Februar 1979, Regensburg 1979
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Bernhard Gajek, Johann Michael Sailer, Melchıior Diepenbrock, Clemens Brentano. Eın Stück
Regensburger Kulturgeschichte des en 19. Jahrhunderts, 1N! Dieter Albrecht (Hg.),
7 weı Jahrtausende Regensburg. Vortragsreihe der Uniiversıität Regensburg Zu Stadt-
jubiläum 1979, Regensburg 1979, 141—-159

Yves Claude Gelebart, Saıiler et Aufklaerung 017 Contribution |’etude de
Aufklaerung catholique bavıere, Rouen, Dıss Maschinenschriftlich, Angers 1979

ldıeter Narr, Nachwort Johann Michael Saıler „Dıie Weisheit auf der Gasse”, In: Dieter Narr,
Studien ZUT Spätaufklärung 1mM deutschen Südwesten, Stuttgart 1979, 243247 (Veröffent-
lıchungen der Kommissıon tür geschichtliche Landeskunde ın Baden-Württemberg, 93)

Dieter Narr, Johann Miıchael Saıler und das deutsche Sprichwort, in: Dıieter Narr, Studien ZUr

Spätaufklärung 1mM deutschen Südwesten, Stuttgart 1979, 221242 (Veröffentlichungen der
Kommiuissıon für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, 93)

Bayerische Bibliothek. Texte AUS zwoölf Jahrhunderten, hrsg. Hans Pörnbacher und Benno
Hubensteıiner, Bd Von der Romantı bıs ZU Naturalısmus, München 1980

Friedrich Wilhelm Kantzenbach, Evangelıischer Geıist und Glaube 1mM neuzeıtlichen Bayern,
München 1980\Johann Michael Saıuler].

arl Bosl, Die Wiedererrichtung der Benediktinerabtei Metten durch die Inıtiatıive König Lud-
WI1g VO Bayern und Bischot Johann Michael Saılers 1m Geıiste der romantisch-christ-
lich-humanistischen Erneuerung 1mM bayerischen Vormärz, in: Alt und Jung Metten 47
(1980/81) 155—169; Fts Jg 4® (1981/82) 8—18

Donald Dietrich, German hıstoriıcısm and the changing of image of the church 01820,
1: Theological studies 47 46—/73

arl Wıeninger, Bayerische Gestalten. Lebensbilder VO Herzog Tassılo 11L bıs Werner
Heısenberg, München 1981 F7 Johann Michael Saıler].

Johann Michael Saıler. Pädagoge, Theologe, Bischot VO Regensburg, Zzu 150 Todestag. Aus-
stellung 1mM Diözesanmuseum Regensburg VO 14. Maı bıs 29. August 1982, Regensburg
1982

Brun Appel, Johann Michael Sailer und Johann Georg Oettl! 1n iıhrem Briefwechsel, 1n  S Johann
Michael Sailer und seıne Zeıt, hrsg. Georg Schwaiger und Paul Maı, Regensburg 1982,
365—-428 (Beıträge ZUr Geschichte des Bıstums Regensburg, 16)

Konrad Baumgartner, Johann Michael Saıler als Pastoraltheologe und Seelsorger, 1N Johann
Miıchael Sailer und seıne Zeıt, hrsg. Georg Schwaiger und Paul Maı, Regensburg 1982,
277=-30535 (Beiträge ZUT!T Geschichte des Bıstums Regensburg, 16)

Altons Beckenbauer, Saıler uns. Zum 150. Todestag des „bayerischen Kirchenvaters“,
Landshut 1982 (Amtlicher Schulanzeiger für den Regierungsbezirk Nıederbayern 1982,
Beilage 2

Sıgmund Benker, Johann Miıchael Saıiler und seın literarısches Werk Ausstellung 1mM Barocksaal
der Dombibliothek Freising anläfßlich seınes 150. Todesjahres 1982, Freising 1982

Hans Bungert (Hg.), Johann Michael Saıler. Theologe, Pädagoge und Bischoft zwischen
Aufklärung un! Romantık, Regensburg 1982 (Schriftenreihe der Uniuversıität Regens-
burg, 8

Harald Dickerhoft, Bildung durch Wissenschaftt und Religion in der „Umschaffung Bayerns”
zwischen Aufklärung und Romantı 1mM Denken Johann Michael Saılers, 11 Sammelblatt
des Hıstorischen ereins FEichstätt (1982) f 7}

Joseph Dolhofer, Das Bischof-Sailer-Denkmal ın Regensburg, 1: Die Oberpfalz. Heımat-
zeitschrift tür den ehemalıgen bayerischen Nordgau (1982) 294297

Bernhard Gajek, Johann Michael Saıilers Wırkung auf Romantıker. Der Theologe der Roman-
tik, 1n Regensburger RU-Notizen, hrsg. Reterat Schule-Hochschule des Bischöflichen
Ordinarı1ats, Regensburg 1982,
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Rudolt Graber, Johann Miıchael Saıler. ırtenwort zu 150. Todestag, 1N; RegensburgerBistumsblatt »51 (1982) Heftt
Johannes Gründel, Der theologische Ansatz Johann Michael Saılers und seıne Bedeutung tür

die Moraltheologie, 1n Theologie der Gegenwart 1n Auswahl 25 (1982) 309—315
Heıinz-Jürgen Ipfling, Über den Lehrer. Eın Versuch, seıne Aufgabe Aaus dem Denken Mıchael

Saıilers bestimmen, 1N; Viertehahresschrift für wıssenschattliche Pädagogik 58 (1982)
496—-509

Gısbert Kranz, Johann Michael Saıiler (1751—-1832). eın Wırken ın der Zeıtenwende,
Regensburg 1982

Peter Lechl, Bischof Johann Michael VO Saıler und die Retorm der Kırchenmusik. Die
Prinzıpien der Erneuerung Urc arl Proske, 11 Ostbairische Grenzmarken 24 (1982)
162-1

Leonhard Lenk, Der Erneuerer des katholischen Bayern. Vor 150 Jahren starb Johann Miıchael
Saıler, 1: Unser Bayern. Heıimatbeilage der Bayerischen Staatszeıtung 31 (1982) 16—-37.

Harald Johannes Mann, „Dunkelmann, Schwärmer und verkappter Protestant“. Zum
150. Todestag VO: Johann Michael Saıler, München 1982 ( Vortrags-Manuskrıipt des
Bayerischen Rundtfunks AUsS der Sendereihe „Bayern Land un! Leute“ VO 16. Maı

Rudolft Padberg, Versöhnende Spiritualität. Johann Michael Saılers Bedeutung tür die Ööku-
meniısche Begegnung zwischen den Kontessionen. Erwägungen zu 150. Iodestag des
Bischots VO Regensburg, 1n Catholica, Müuünster 36 (1982) 831

Manfred Probst, Dıie Stellung Johann Michael Sailers ZUr Kırchenmusik, In: musıca 102
(1982) 252—235

Josef Ratzınger, ‚OTtt spricht mıt unNs. Predigt des Prätekten der Römischen Kongregatıonfür die Glaubenslehre, Joseph Cardınal Ratzınger, eım Pontifikalgottesdienst ZU

150. Iodestag VO Bıschof Johann Miıchael Saıler 16. Maı 1982 ın der Domuinikaner-
kırche Landshut, In: Ordinarıiats-Korrespondenz Maı 19872

Herbert Rösch, Johann Miıchael Saıiler und seıne Zeıt, 1N: ahrbuc. des Hıstorischen ereıns
Dıllıngen der Donau (1982) 1346

Herbert Rösch, Johann Michael Saıler, Dillingen 19872
Peter Rummel, Der Dıllınger Protessor Johann Michael Saıler 1ın der Auseinandersetzung ZW1-

schen „Traditionalisten“ und „Progressisten“, 1 Jahrbuch des ereıiıns für AugsburgerBıstumsgeschichte e. V. 16 (1982) 12-28
1r1a2C0 Scanzıllo, pensiero dı Johann dam Möhler „Spirıto Santo communı0Nne eccle-

siale“ ne ambıto delle corrent]ı culturalı del SÜU! » 1N; Parola spırıto, Studı ın
dı Settimo Cıprıanı ura die Cesare Casale Marcheselli, Bda.2. Brescıa 1982,

1
Phılıpp Schäter, Johann Michael Sailer 1n seinen Dillinger Religionskollegien. Eın Beıtrag ZU!r

Theologie des frühen Saıuler, 1n: Münchener Theologische Zeıtschrift 33 (1982) 161-1
Phılıpp Schäter, Johann Michael Saıler und die Aufklärung, 1 Rottenburger Jahrbuch für

Kırchengeschichte (1982) 5968
Hans Schilling, Ist dıe Pastoraltheologie Johann Mıchael Saıilers heute och aktuell?, iIn: Dıa-

konia 13 (1982) 2395—40)7
Georg Schwaiger und Paul Maı (Hg.), Johann Michael Saıiler und seıne Zeıt, Regensburg 19872

(Beıträge ZUur Geschichte des Bıstums Regensburg, 16).
Georg Schwaiger, Johann Miıchael Saıler. Der bayerische Kırchenvater, München-Zürich 1987
Georg Schwaiger, Johann Mıchael Saıler. Der Künder lebendigen Christentums, 1n: Grofße

Gestalten des Glaubens. Leben, Werk und Wırkung, hrsg. Bruno Moser, München 1982,
153163
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Georg Schwaiger, Saıler un! Dalberg, 1n: Festschrift Andreas Kraus ZUuU Geburtstag, hrsg.
Pankraz Fried un! Walter Zıiegler, Kallmünz 1982, 369—380 (Münchener Hıstorische

Studıen, Abt. Bayerische Geschichte, 10)
Edmund Staufter, Das Grabdenkmal Bischot Saılers 1M Regensburger Dom Zum 150. Todes-

Lag VO Bischoft Johann Miıchael Saıler Maı 1982, 1n: Dıie Oberpfalz. Heımatzeıt-
chrift für den ehemalıgen bayerischen Nordgau 70 (1982) 7-10

Edmund Staufftfer, Das Grabdenkmal Bischoft Saılers 1m Regensburger Dom, 1n Regensburger
RU-Notizen 1982, Heft 2) 6—-1

Christoph Thoma, Dıie Humanıtät 1mM Wappen Vor 150 Jahren starb Biıschof Saıler 1ın
Regensburg, 1n Passauer Neue Presse (1982), Ausgabe VO Maı 1982

Werner Vitzthum, Johann Michael Sailerl832) Von Aresing ach Regensburg, hrsg.
Gemeindeverwaltung Aresing, Pfatfenhoten Ilm 1982

Helmut Wiıtetschek, Johann Mıchael Saılers zweıte Berufung die Uniuversıität Ingolstadt und
seıne Lehrtätigkeit 1ın Landshut (1799—1821), 1N: Jahrbuch des ereıns für Augsburger
Bistumsgeschichte e. V. (1982) 0=10

Bernhard Gajek, Johann Michael Saıler (1751-1 832) Seelsorger eologe Kirchenlehrer,
1N: Neuburger Kollektaneenblatt 135 982/83) 173-1

Johann Michael Saıiler 118372 Beıtrag einer Dokumentatıon der Feıer des 50. Todes-
1mM Bıstum Regensburg, Furth 1983

Dieter Albrecht, Regensburg ZuUur e1it Johann Michael Saılers, 1N: Johann Miıchael Saıler. heo-
loge, Pädagoge und Bischot zwıschen Aufklärung und Romantık, hrsg. Hans Bungert,
Regensburg 1983, 9—25 (Schriftenreihe der Uniwversıität Regensburg, 8

Heınrich Blab, Johann Michael Sailer wurde VO eiınem Further entdeckt: Johann Caspar VO

Liıppert, 1N; Johann Michael Saıler 11832 Beıtrag eiıner Dokumentation der Feier
des 150. Todestages 1m Bıstum Regensburg, Furth 1983

Walter Brandmüller, Das Priesterbild Johann Miıchael Saılers, 1n: Stimmen der Zeıt 201 (1983)
119152

nton10 Lıinage Conde, En la restauracıön benedictina el sıglo X Algunos S1N-
de SUS diversas mentalıdades, 1N; RET (1983) 385—425

Rudolftf Ebneth, Johann Michael Saıler ZU 150. Todestag, In: Regensburger Uniuversıitäts-
zeıtung, Regensburg 1983

Franz Georg Friemel, „Es sınd mir edle Herzen anveriraut Im Blickpunkt: Johann
Miıchael Saıler, 1N; Katechetische Blätter 108 (1983) 955—961

Bernhard Gajek, Dıchtung und Religion. Saıler und die Geistesgeschichte des und
19. Jahrhunderts, 1n: Johann Michael Saıler. Theologe, Pädagoge un! Bischof zwıschen
Aufklärung und Romantık, hrsg. Ve4y Hans Bungert, Regensburg 19853, 59—85 (Schriften-
reihe der Universıutät Regensburg, 8

Erwin Gatz, Saıler, Johann Mıchael VON, 1N: Dıie Biıschöte der deutschsprachigen Länder
803 bıs 1945 Eın biographisches Lexikon, hrsg. Erwıin Gatz, Berlın 1983, 639—-643

Anneliese Hecht, Johann Miıchael Saıler Pıonier eıner praxısorientierten Mitarbeıt, 11 Katho-
ısches Bıbelwerk (Hg.), (Csottes Wort wıe Feuer. Dıie Wırkung der Biıbel 1n die verschiede-
NCN Lebensbereıiche, Stuttgart 1983, 12545

Johann Hofmeier, Identität und Aktualıtät des Glaubens. Der Ertrag 50-jähriger Sailer-
forschung, In: Theologische Revue (1983) 8998

Johann Hofmeıer, Sailer heute. Wegweıser und Wegbegleiter gelebtem Glauben, 11 heo-
logıe und Glaube (1983) 3646

Johann Hotfmeıer, ‚Ott ın Chrıistus, das Heıl der Welt Dıie Zentralidee des Christentums
1mM theologischen Denken Johann Michael Saılers, In: Johann Michael Sailer. Theologe,
Pädagoge und Bischof zwıschen Aufklärung un! Romantık, hrsg. Hans Bungert,
Regensburg 1983, 27—43 (Schriftenreihe der Uniuiversıutät Regensburg,
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Heınz-Jürgen Ipfling (Hg.), Johann Michael Saıiler. Zum 150. Todestag, Regensburg 1983

Heınz-Jürgen Ipfling, Über den Lehrer. Eın Versuch, seıne Aufgabe aAus dem Denken Johann
Miıchael Saılers bestimmen, 1N!: Johann Michael Saıler. Theologe, Pädagoge und Bischof
zwıischen Aufklärung und Romantiık, hrsg. Hans Bungert, Regensburg 1983, 45—-5/.
(Schriftenreihe der Universıutät Regensburg, 8

Michael Miedaner, Die Ontologıe Benedikt Stattlers, Frankturt M.-Bern-New ork 1983
(Europäische Hochschulschriften, Reihe 20, Philosophie, 29)

Josef Müller, „Heıl tür die Welt“. Johann Michael Sailers Beıtrag ZUT!T Weıiterentwicklung eıiıner
theologischen Theorie der Pastoral, 1N: Lebendige Seelsorge (1983) 2739279

Franz Niedermayer, Goethe un|! Sailer. Versuch eiıner Bılanz Aaus dem Vergleich zweier
Lebensläufe, 11 Neue deutsche Hefte (1983) 510—-523

Theodor Rutt, Johann Mıchael Saıler (1751-1 832) und Adalbert Stitter (1805—1 868), 1n Nach-
richtenblatt Rheinische Adalbert-Stitter-Gemeinschaftt 983) %— ]

Phılıpp Schäter, Johann Michael Sailer ZU 150. Jahr seınes Todes, in: Nachrichten und Be-
richte der Universıität Passau, Nr. (1983) G'

Georg Schwaiger, Johann Miıchael Saıler und die Priesterbildung, 1N Theologisch-praktische
Quartalschrift 131 983) K 22

Georg Schwaiger, Johann Michael Saijler (1751-1 832), In: Klassıker der Theologıie, Bd 2, hrsg.
Heıinrich Fries und Georg Kretschmar, München 1983, 53—/3

Edmund Stauffer, Johann Michael Sailer als Meıster VO Sınnsprüchen, 1N: Johann Michael
Saıiler 1—=1 832 Beıtrag einer Dokumentation der Feier des 150 Todestages 1mM Bıs-
u Regensburg, Furth 1983

Jörg Traeger, Der Geist der Marmorgemeinde. Sakrale Verwandlungen ın der Walhalla und eın
theologischer Gedanke Johann Michael Saılers, 1n Johann Michael Saıler. Theologe, Päda-
SC und Bischoft zwischen Aufklärung und Romantıiık, hrsg. Hans Bungert, Regens-
burg 1983, 8l 13 (Schriftenreihe der Universıutät Regensburg, 8

Manfred Weıtlaufft, Johann Miıchael Sailer (1 751=-1 832) Universitätslehrer, Priestererzieher un!|
Bischof 1mM Spannungsteld zwischen Autfklärung un! Restauratıon, 1N Zeitschrift für
Schweizerische Kırchengeschichte FF 149—202

Bayerische Staatsbibliothek (LE Von der Aufklärung Zur Romantık. Geistige Strömungen 1ın
München. Ausstellung München Junı bıs August 1984, Regensburg 1984

Wılhelm Ernst, Vor 200 Jahren: Dıie gröfßte Hochwasserkatastrophe des 18. Jahrhunderts. Jo-
ann Michael Sailer chrieb 1M Jahr 1784 darüber eın Buch, 1N; Ingolstädter Heıimatblätter

(1984) 25

Wolfgang Frühwald, „Katholisch, ber wıe Sailer Kultur un! Lıteratur 1n Bayern
Übergang ZU!T Moderne, 1: Aus dem Antıquarıiat (1984)

Theoderich Kampmann, Eın exemplarıscher Priester: Johann Michael Saıler, Paderborn 1984

Philıpp Schäfer, Thesen ZUr!r Aufklärung, 1: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte
19—-20

Georg Schwaiger, Das FErbe des 19. Jahrhunderts 1n der katholischen Kırche Bayerns, In: LDas
Erzbistum München un! Freisiıng ın der Zeıt der nationalsozijalıistischen Herrschaft, hrsg.

Georg Schwaiger, 1, München 1984, 16—-48

Georg Schwaiger, Johann Michael Saıler, 1n Gestalten der Kirchengeschichte, hrsg. Martın
Greschat, Bd 9’ Stuttgart 1985, »0../2

Rudolft Skonietzkı, Okumenische Gedanken 1mM Anschlufß Johann Michael Saıler kan
VO eiınem alten Religionslehrer, 1N: Bayerische Schule 12 (1985)

488



Bırgıt Wılde, Begriff un:! Inhalt sozıaler Erziehung bezogen autf den Pädagogen Johann
Michael Saıler, Regensburg 1986

Gerhard Immler, Johann Michael Sailers Staatsphilosophie. FEın Beıtrag den Beziehungen
zwıischen Saıler und König Ludwig I‚ 1n: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 49
(1986) 399419

Georg Schwaiger, Begegnungen mıt Saıler, iIn: Kırche hne Vorzıiıimmer. Begegnungen mıiıt
dem Münchener Regionalbischof Ernst Tewes, hrsg. Gerhard Gruber und Frıitz Bauer,
Planegg 1986, 2477258

Miıguel Antoli, El princ1ıp10 tundamental de la Moral Saıler, 1N: Annales Valentinos 13
(1987) 239258

arl Bosl, and der bayerischen Donau. Geist, Religion, Kırche und Kultur der bayer1-
schen Ustgrenze, Passau 1987

Conrad Donakowski, Old Wıne ın New Bottles. Johann Michael Sailer Reconcıilıiation of
Tradıtion and Modernity, 1n Consortium Revolutionary Europe Proceedings (1987),
425—-434

Philıpp Schäter, Von der Autfklärung Zur Romantık, 1N: Christliche Philosophıe 1mM katholi-
schen Denken des und 20. Jahrhunderts, hrsg. Emerich Coreth B Graz-Wıen-
öln 1987

Werner Schneider, Johann Michael Saıilers biblische Grundlegung der Pastoraltheologıe, 1In:
Wege der Pastoraltheologie. Texte eiıner Bewußftwerdung, hrsg. Anton Zaottl und Werner
Schneider, 1) FEichstätt 1987, 105—-167.

Werner Welzig (Hg.), Katalog gedruckter deutschsprachiger katholıscher Predigtsammlungen,
Bd 2,.Wıen 1987

Miguel Antoli, Los primeros renovadores de la Moral e] sıglo AIX, 1n: RET 48 (1988)
277289

Andreas Kraus, Johann Michael Sailer als Naturforscher, 1! Kırche, Staat und katholische
Wıssenschatt 1n der euzeıt. Festschrift für Heribert aab ZU 65. Geburtstag

März 1988, hrsg. Albert Portmann-Tinguely Paderborn 1988, 191—-208
Alexander Loichinger, Melchior Diepenbrock. Seine Jugend un! se1ın Wırken 1mM Bıstum

Regensburg.845), Regensburg 1988 (Beiträge ZUT!T Geschichte des Bıstums Regens-
burg, 32}

Conrad Donakowski, German Socrates: Saıler, the „best teacher 1n Europe, 1In: Con-
sortiıum Revolutionary Europe Proceedings 1989), 378—399

arl Hausberger, Geschichte des Bıstums Regensburg, 2’ Regensburg 1989, 114—128
Herbert Rösch, Johann Michael Sailer: FEıne Lichtgestalt der deutschen Kirchengeschichte, 1n

Nordschwaben-Aalen (1989) H1
Theodor Rutt, Johann Michael Saıler und albert Stifter, 1N Vierteljahresschrift. Adalbert-

Stitter-Institut des Landes Oberösterreich 38 (1989) 49-—64
Nıcholas Saul, Romantık und Homiuiletik: Dıie Pfingstpredigten Saıilers und Schleiermachers, 1:

Deutsche Liıteratur ın sozialgeschichtlicher Perspektive. Eın Dubliner 5Symposıon, hrsg.
Eda dagarra, Dublın 1989, 35—-60

Georg Schwaiger, Johann Miıchael VO Saıler. Bischoft VO Regensburg (1829-1 832), 1n Be1i-
trage ZUuU Geschichte des Bıstums Regensburg (1989) 495—512

Manfred Weıtlauff, Zwischen Katholischer Aufklärung und kirchlicher Restauratıon. Ignaz
Heinric VO:  —; Wessenberg (1774-1 860), der letzte Generalvikar und erweser des Bıstums
Konstanz, 1N: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte —  8  Ö (1989) 1LE

Johann Hofmeıer, Art. Saıler, In: Dictionnaire de spirıtualıte ascetique el mystique 14 (1990)
1321357
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Alexander Loichinger, Sailer und Diepenbrock, 1n: Münchener Theologische Zeitschrift 41
(1990) 383—388

Bertram Meıer, Dıiıe Kırche der wahren Chriısten. Johann Michael Saıilers Kiırchenverständnis
zwıschen Unmittelbarkeit und Vermittlung, Stuttgart-Berlin-Köln 1990

Aloıs Schwarz, Johann Miıchael Sailer: Vorbereitung der Predigthörer, 1n: Lebendige Seelsorge
41 20

Hubert Woltf, Der Fall Saıler VOT der Inquisıtion. Eıne posthume Anklageschrift den
Theologen un! Biıschot AUS dem Jahre 1873, 1N; Zeıitschrift tür Kirchengeschichte 101
(1990) 344—3 70

Brigıtta Fuchs, Johann Miıchael Saıiler (1751-1 832), 1: Große bayerische Pädagogen, hrsg.
Wıntried Böhm/Walter Eykmann, Ba Heılbrunn 1991,; 66—80

Uto Meıer, Christoph VO Schmid. Katechese zwıschen Aufklärung und Biedermeier. Kon-
zeption, Verwirklichung und Rezeption. Fın Beıtrag ZUur Umsetzung der katechetischen
Theorie Johann Mıchael Saılers, St Ottilien 1991 (Studien ZuUur praktischen Theologıe, 37}

Brigıitte Philipp, Saıilers Theorie der Bıldung (Dıss.), Passau 1991
Mantred Probst, Das deutsche Kırchenlied ın der Sıcht Johann Miıchael Saılers, 1n: Erich Ren-

art/Andreas Schnıider (Hg.), Sursum corda: Varıationen eiınem lıturgischen Motıv.
Festschrift tür Phılıpp Harnoncourt, Graz 1991, 230337

Nıcholas Saul, Romantık und Homiuiletik: Dıie Pfingstpredigten Saılers und Schleiermachers, In
Aurora. Jahrbuch der Eıchendortt-Gesellschaft für dıe klassısch-romantische Zeıt 51
(1991) &1—62

FEın Regensburger Wegbereıter des Zweıten Vatikanischen Konzıls. Vor 160 Jahren starb
Bischof Johann Miıchael Saıler, In: Regensburger Bıstumsblatt 61 1992 Nr. ZU, 10-11

Hans Pörnbacher, Johann Miıchael Sailer als Vater der schwäbischen Kınder- und Jugend-
liıteratur 1ım 19. Jahrhundert, 1N: Zeıtschritt tür Bayerische Landesgeschichte 55 (1992)
36/—-37/74

Johann Hofmeier, Das praktısche Schrittstudium ach Johann Mıchael Saıler, 1: Geist und
Leben 10—24

Georg Schwaiger, Katholische Kırche und Aufklärung. Erfahrungen eıner Zeıtenwende, 1n:
Religiöse Erfahrung und theologische Reflexion. Festschrift für Heıinrich Dörıng, hrsg.
Armın Kreiner/Perry Schmidt-Leukel, Paderborn 1993, 13—27

Conrad Donakowski, Enlightenment Romantıcısm ın Bavarıa: Johann Michael Saıler and
the Wunderhorn Cırcle, 1N; Ronald Caldwell/Donald Horwar.  ohn Rooney Jr./
John Kenneth Severn (ed.), The consortium Revolutionary Europe 0—1 850 select-
ed Papcrs, Tallahassee 1994, 123—133

Bernhard Gajek, Bettine VO  - Arnım und dıe bayerische Erweckungsbewegung, 1N: Die Ertah-
LUNg anderer Länder. Beıiträge eiınes Wiıepesdortfer Kolloquiums Achim und Bettina VO

Arnım, hrsg. Heınz Härtl/Hartwig Schultz, Berlın-New ork 1994, 269—-274
Marıan Heıtger, Johann Mıchael Saıler, 1In: Marıan Heıtger/Angelıka Wenger (Hg.), Kanzel un:

Katheder. Zum Verhältnis VO Religion und Pädagogik seıt der Aufklärung, Paderborn
1994, 119—-1472

Raimund Lachner, Art. Saıler, 1N: Bıographisch-bibliographisches Kırchenlexikon (1994)
Za ] 197

Volker Ladenthıin, Wenn Unterricht un! Erziehung ZuUur Sprache kommen. Beispiele „Sprach-
kritischer Didaktıiık“ be1 Thomasius und Saıler, 1n Vierteljahresschrift für W1S-
senschattliche Pädagogik (1994) 303—3721

Lydıa Maıdl, Gebet eröffnet Geschichte. Thomas VO  3 Aquın un! Johann Michael Saıler Z
Beten des Menschen, 1N: Münchener Theologische Zeitschrift 45 (1994) 5//-588
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Georg Schwaiger, Das Herzogliche Georgianum ın Ingolstadt, Landshut, München 1494 —
1994, Regensburg 1994

Konrad Baumgartner, Bemühungen Seelsorge und Seelsorger 1mM Kreıs Saıler und
Wessenberg, 1n Erich (szatz (Hg.), Geschichte des kırchlichen Lebenss, Bd (Der Di16-
zesanklerus), Freiburg 1995, 585—-65

Franz Xaver Bischof, Dıie Bemühungen des Konstanzer Generalvikars Ignaz Heıinrich VO

Wessenberg die Priesterfortbildung, 1 Münchener Theologische Zeitschrift 46 (1995)
99—1

Johann Hotfmeıer, Johann Michael Saıler, 1n: Geschichte der Seelsorge iın Eınzelporträts, hrsg.
Christian Möller, Göttingen 1995

Mark Lehmstedt, Der „Fall Saıler“, 1 Zensur un! Kultur. Zwischen Weıimarer Klassık un!
Weıimarer Republik mi1t einem Ausblick bıs heute, (Censorship and Culture), hrsg. John
A.McCarthy/Werner VO Ohe, Tübingen 1995, STa

Peter Rummel, Johann Michael Feneberg eine prägende Gestalt der Allgäuer Erweckungs-
bewegung, In: Zeıitschrift tür Bayerische Kirchengeschichte (1995) 7084

Philıpp Schäfer, Frömmigkeıt ın der Aufklärung, Passau 1995 T Saılers Gebetbuch]
Horst Weigelt, Martın Boos. Inıtıator un: wesentlicher Repräsentant der Allgäuer atholi-

schen Erweckungsbewegung, 1n: Zeıtschrift für Bayerische Kirchengeschichte (1995)
51

Mantred Weıtlauff, Priesterbild un! Priesterbildung bei Johann Miıchael Saıler, 1N: Münchener
Theologische Zeitschriftft (1995) 69—97.

ar| Amery, Der Stein des Anstofßes. Zum Leben VO Johann Michael Saıler, 1In: Johann
Michael Saıler, Dıie Weısheıt autf der (Jasse der 1nn und Geist deutscher Sprichwörter,
Frankturt 1996

Joseph Berlinger, Messe für eiınen katholischen Guru, 1: Miıttelbayerische Zeıtung, Ausgabe
VO 1996

Volker Ladenthin, Sprachkritische Pädagogık. Beispiele 1n systematischer Absicht, Bd. 1,
Weinheim 199%6, B 66—-/5 475

Johannes Gründel, 7 weı wegweısende Moraltheologen des 19. Jahrhunderts 1mM altbayrıschen
Raum, In Münchener Theologische Zeitschrift 4% (1997) 397406

Hans Pörnbacher, Das Leben als Spiel. Beobachtungen ZUT bayerischen Literatur des 18. Jahr-
hunderts, 1nN: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 60 s19—835

Peter Scheuchenpflug, Dıie Katholische Bıbelbewegung 1mM trühen 19. Jahrhundert, Würzburg
1997 119—-101: Der Beıtrag VO Johann Mıchael Sailer und seınen Schülern ZUur Bibel-
bewegung].

Anton Landersdorter, Art. Saıler, Johann Miıchael (1751-1 832), 1: Theologische Realenzyklo-
pädıe 29 (1998) 638—641

Heınz Schürmann, Im Knechtsdienst Christı. Zur weltpriesterlichen Exıstenz, hrsg. Klaus
Scholtissek, Paderborn 1998, 206—-222

Kazımıierz Starzyk, Sünde und Versöhnung. Johann Michael Sailer un! seın Vermächtnıiıs,
Regensburg 1999

Philipp Schäter (Hg.), Johann Mıchael Saıler, Religionskollegien. Aus eiıner Handschrift ın
Maschinenschritt gegeben und mıit eiınem Inhaltsverzeichnis versehen, Passau (ım Selbst-
verlag) 1985; 27000 als erschıenen.

Peter Scheuchenpflug, Johann Mıiıchael Saıler. Der christliche Monat. Betrachtungen und
Gebete tür jeden Tag des Monats, Regensburg 2001

Friedrich Schmidt, Der rummschuster Hansmıiıchl! VO und Bischot Johann Michael Saıler
1n Aresıing. Schrobenhausen 2001
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Abel,; arl August, Rıtter VO 341, 382—384 Boerhaave, ermann 145, 14/
Ackermann, Gottlieb Mayer, Franz Xa- Boos, Martın 34—5/, 59—61, f7 66—69, 202,

ver) Ya 43%
Agrıcola, Johannes 126 Bouterwek, Friedrich 109
Aıchinger, Georg 178, 380 f! 407 Boyle, Robert 145
Alanus ab Insulıis 123 Branca, G‚ Freiherr VO 923
Albrecht, Dieter 421 Brandenberg, Franz X aver 440, 447)
Alexander VIIL,, Papst 191 Brandstetter, Renward 45 /
Allıoli, Joseph Franz VO  -} 193, 204—-206 Braun, Heinrich 205
Amort, Eusebius 149, 151 Breitinger, Johann 431
Andlaw, Heıinrich Freiherr VO  — 306, 317 Brentano, ntonıe 340
Andre, Christıian arl 439 Brentano, Bettina 340, 403
Antıcı, Carlo 398 Brentano, Christian 340
Antoli, Miguel 404—406 Brentano, Clemens 6 ’ 9 , 134, 136, 298,
Apel, Brun 4727 340 f, 403
Apel, Nıkolaus Brentano, Franz 258
Armansperg, Joseph Ludwig raft VO  3 307 Breyer, arl Wıilhelm 434
Arndt, Johann 124 Brockes, Barthold Hınrich 123
Arnım, Achim VO 9 ’ 403 Brunner, Anton 45 /
Ast, Georg Anton Friedrich 101 R 103—105, Buchberger, Michael 34

129, 434 Buchner, Aloıs 87 179 197, 275 279 383
Atzenberger, Florian 434 Buchner, Joseph 464
Augustinus 66 Buol-Schauenstein, arl Rudolt VO:! 44 3—446
Aulinger, 31
Aventinus, Johannes (Thurmair)

Cajetan 162
Caminada, Christian 425

Baader, Franz VO 106, 1A Canısıus, Petrus 44, 4, 191
Balletta, 44 %3 Cardonı, Guiseppe 376
Baltassar, Joseph 440, 456, 464 arl Eugen, Herzog VO Württemberg 374

ato 176Bang, Johann 458
Bannwart, Peter 479 Cavendiısh 144
Basedow, Johannes Bernhard 164, 335 f) 438 Celtis, Konrad
Batteux 120 Chodowieckı, Danıiel 121
Baumgartner, Konrad 418, 427 Chrobak, Werner 419
Bayer, Hıeronymus Johann Paul VO 104 Cicero, Marcus Tullius 176
Bayr, Franz Xaver 56 f, 59 Claudius, Matthias 6 'g 7 ‚ 7 ‚ 8 ‚ 8 9 122,
Beck, arl Theodor 431 170, 1/4 f’ 254, 297 27 f) 340, 45%
Beck, Louise 360 f Clemens VIIL., Papst 191
Benedikt XIV., Papst 355 Clemens Wenzeslaus VO:  - Sachsen 2 ’ 30 f) 3
Bernet, Kaspar 3 9 8 9 8 9 8 ‚ I13: 139%, 16/, 196, 239 262,
Bernhard VO Clairvaux 312 265-267/7, 278, DD 344, 37%
Bernhart, Joseph 3 ’ 35 291 Clemens XIV., Papst 11 261
Bernouıillı, Danıel 145 Colmar, Joseph Ludwig 454
Bertele, Mıchael 63 Colombo, Giovannı 397
Bertgen, Johann 59 f Conde, ntonı10 Linage 404
Bıester, Johann Erich 98 Consalvı, Ercole 66, 376, 446
Blum, Josef Leonz 432, 435, 451—455, 461 t Contamın, Gallus Joseph 266
Bodmer, Johann 431 Contzen, dam 309, 370
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Daetzl,; Anton 149 Fischer, Joseph Anton 453
Dalberg, arl Theodor VO  - 24, 2 ’ 110, 255 Fleckensteıin, Heınz 415

263, 279 Fleury, Claudius 48, 179
Dann, Christian dam 198, 215, ALf: 391, Floeck, Oswald 412

458, 460 Florenzi, Marchesa 307, ar
Debinskı, Karol 400 Flügel, arl 47 (0)
Dereser, Thaddäus Anton 3/4 Frank, Sebastian 126

Franz VO:  - Sales 63, 71Desbillons, Francıscus Josephus 2358
Deutinger, Martın 38273 Freindaller, Franz
Diepenbrock, Melchior VO  3 28 f, 3 9 6/, 113 Friemel, Franz Georg 427

134, 136, 170, AF 28/, 294, 326, 338, 340, Froelich, Wolfgang 33()
380, 384, 400, 418, 426, 428, 436, 439, 463 Frohschammer, Jakob 25/

Dietenberger, Johann 1972 Frühwirth, Andreas Franz) 389
Dietl, Georg 79 Fuchs, Aloıs 444
Dıietrich, Donald 404 Fuchs, Augustın 456
Döberl,; Anton 390 f, 412—414 Füglistaller, Leonz 456
Dohm, Christian Konrad Wıilhelm VO:| 109 Funk, Phılıpp 342, 390
Döllinger, Johannes Joseph Ignaz VO  - 106 f, Furrer, Sıgmund 4658

2635 f, 412
Donakowski, Conrad 402
Drexl,; Anton . 374 Gabler, Matthias 139 f, 142-144, 146, 148,
Drey, Johann Sebastıan 404, 44% 150{, 261
Droste Vischering, Clemens August 341 Gajek, Bernhard 417, 421
Dürıg, Walter 417 Gall, Joseph Anton 5/

Gallıtzin, Amalıe Fürstin 7 9
Gaßner, Johann Joseph 150, 431

Eberhard, Konrad 416 Gebsattel, Lothar Anselm Freiherr VO  - 384
Eck, Johannes 9 9 192 Gegenfurtner, Wıilhelm 470
Egger, arl Borromäus 220, 375 Geiger, Franz 430, 448—453, 468
Eglı, Jodok 451 Geiselmann, Rupert Joseph 259
Emmerich, Anna Katharına 136 Gelebart, Yves Claude 406—410
Emser, Hıeronymus 192 Genga, Annıbale
Erasmus VO Rotterdam 126 f! 371{ Geßner, Georg 213 f‚ 45
Erthal, Franz Ludwig VO  - 4‚ 289, 466 Gıiftschütz, Franz 346
E '9 Leander Vvan 193, 195, 197: 203 Gısler, Anton 4725
Esterlin, Christoph Jacob 124 God, Rudolt Franz 445
Estermann, Xaver 443 Goethe, Johann Wolfgang VO 7 9 133—136,

16/ t, 1 70=-1 R2 260, 332 414, 436, 455
Goeze, Melchior Johann 168

Fahrmbacher, Max Alois 297 Göldlın, Ose: 429, 448 f) 456
Feder, Michael 205 Gönner, Nıkolaus Thaddäus 96, 98
Feıereıs, Konrad 477 Goppel, Altons 420
Felder, Franz arl 219 Görres, Joseph 9 9 106, 136, a57, 298, 340 f’
Fendl, Josef 381, 388, 452
Feneberg, Johann Miıchael 3 3 9 3 $ 51, 53 f! Goßner, Johannes Evangelist 5 ’ 5 9 62-64,

56—-59, 61—65, 67/-69, 194, 198 f’ 201 f, 260, 68f£, 194f, 198, 201—-203, 223
438 Gottsched, Johann Christoph 120

Fenelon de Salıgnac de La Mothe, Francoı1s 9 Grab, Amedee 426
58{f, A 8 9 126f, EW 307, SI 319 3214, Graber, Rudolt 17S8, 259; 418{, 471
440 Grammatıcı, Nıcasıus 145, 148

Fichte, Johann Gottlıeb 30, 83, 59, 95 f, 109 s’Gravesande 145
Fingerlos, Matthäus 23, 83, 8 ’ 97—-99, 101 f1 Gravına, Peter 449

109, 113, 268-270, 333 344 Gregor X  9 Papst 191
Fınk, Wılhelm 414 Gregor XVI., Papst 453
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Greıith, ar| Johann 444, 452 Hommer, Oose: Ludwig Aloıs VO 5/,
Greuve, Frederic Christian de 308 Hontheim, Nıkolaus VO Febronius) 373
Grünwald, Michael 16, 419 Hornsteın, Franz Xaver 4726
Guggemos, Josef 16/7, 298% Hosemann, Joseph Xaver 31
Guggenberger, ınzenz 4720 Hubensteıiner, Benno 3‚
Gügler, Aloıs 206, 340, 429, 437/, 439, 441,

446—-448, 450, 452, 454, 468
Günther, Anton VO 103 f; 257 Ickstatt, Johann dam 53, 4, 115

Ignatıus VO: Loyola 131, 224, 328, 3 3()Gut, Johann Kaspar 430, 437 Imhoft, Fidel 4729 f, 437, 443, 450
Ineichen, Leonz 451
Ipfling, Heınz-Jürgen 4721Haas, Wolfgang 476

Habbel, Josef 415
Häfeli, Johann Caspar 459 Jacob, Georg 411
Häfftfelın, asımır Freiherr VO Jacobi, Friedrich Heinric f) 7 9 f, 83,Häglsperger, Franz Seraph 223 298 9 9 99{%, 108{f, 12 133, 14/7, 255 305 2168
Haıden, Thomas Joseph de 29—31, ö2, 8 9 373 Jaıs, Ägidius 3734
Haller, Albrecht 150, 431 auch, Aloıs 4237
Hamann, Johann Georg 9 9 118—-122, 128—

130, 132, 179 Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm
Jocham, Magnus 256, 279%, 282, 284, 342,Hammer, Josef 415 383 f

Harınger, Mıchael 386 Johann, Erzherzog VO  —; Österreic 5ra
Hauber, Johann Miıchael 13 Johannes Papst 4158
Hausberger, arl 422 Johannes Paul Hz Papst £99, 409, 470
Hauser, ertho 148 f, 151 Johannes VO: Kreuz 136, 329
Hegel, Georg Wılhelm Friedrich 81 f 100, Joseph s Kaıser 123 268

112 Jung-Stillıng, Heinric 62, 119, 170, 340
Heggelın, Ignaz Valentin 260 Justı, Johann Heinric Gottlob VO:  } 149
Heınriıch, Placıdus 145
Heltenzrieder, Johann 150, 3772
Henisch, Georg 126 Kammermeıer, Wıllibald 4727
Hensel, Luı1se 341 Kant, Immanuel 8sOf, 8 ’ 8 ’ 89, 95 109, 11  ?‘
Herder, Johann Gotttfried / 7 9 50, 118, iZ1, 119, 137 156, 161—-163, 175, 255, 258,

126, 130, 132 282{f, 285%, 300, 330{, 334—-337, 349
Hermes, Georg 257 f, 35/ Kapfıinger, Hans 391
Hermes, Justus ‚Ottirıe| Kappler, Lorenz 7
Hertel, 397/ ar| Borromäus 26, 278
Herzog, Xaver 479 arl] Theodor, Kurfürst VO Pftalz und
Hefiß, Johann 179 221 458% Bayern 8 9 121
Hefiß, Laurenz Karoline Auguste VO  3 Baden 384
Hefß-Berneth, Judith 4/, 60, 199 Kaufmann, Melchior 451
Hildegard VO Bıngen 127 Keller, Anton 373
Hıpp, ttoO 413 Kerler, Abraham 34, 51

Ketteler, Wilhelm Emmanuel VO  3 436Hırscher, Johann Baptıst 256, 334, 347
Hoc.  chler, Johannes 81 Kınkel, Hubert 421
Höflıger, Franz Joseph 445 Kıstemaker, Johannes Hyazinth 193
Hotbauer, Clemens Marıa 53 6 ’ 7 9 7 'g 207, Klauber, Joseph Anton 165

209, 212 215, 359 f) 385 f) 390, 411, 47 / Kleinmann, Marıa Ursula 451
Hotfmeıer, Johann 420—422, 4726 Klenze, Leo VO  j 304
Hofgstätter, Heinric 383 Klopstock, Friedrich Gottlieb 431
Hohenwart, Johann Baptıst Ladıslaus Pyrker Klüpfel, Engelbert 179

VO 111 Knöpfler, Aloıs 389
Hohenwart, Sıgmund VO:  - 61 Koch, Johann 440
Homer 121 Köppen, Friedrich f’ 103 f‚ 107 109, 111
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Kontuzıius Maxımıilıan Joseph, Kurfürst VO: Bayern
Kranz, Gısbert 472°) Max Joseph, König VO  —3 Bayern) 6 9
Kraus, Franz Xaver 264 9 9 106, 26/, 271
Kroes, Petrus 397/ Mayer, Franz Xaver 1 ‘9 435 Meyer, arl
KropPp, 413 437, 440—442, 454)
Kuhn, Johannes Evangelıist VO  — 397 363, 366,

368
Mayr, Beda ö1, 213
Mederer, Johann Nepomuk 319

Kurz, Joseph Meıillinger, Florian 99, 111{
Mendelsohn, Moses 8 9 155
Merkle, Sebastian 342, 388—390

Lachner, Raımund 4726 Merry del Val 389
Lamennaıs, Felicıte de 453 Mettenleıter, Johann Michael 165
Lang, Berthold 412, 469 Meyer, Franz 443, 468
Langenmeyer, Johann Baptıst 5 9 Y 5%, 63, Meyer VO  - Schauensee, Franz Bernhard 443

68 Miıchaelıs, Johann Davıd 179
Lavater, Anna Luise 465 Miıchl, Anton 97
Lavater, Johann Kaspar 36, 6 ‘9 7 E} 8 ’ 8 ‚ 59, Mılbiller, Joseph 9/

121 f 14/7, 179 210f, 213%£ 327%. 332, 340, Miller, Ferdinand der Jüngere 415
359, 391, 429, 431, 436 , 441, 458—461, Miırandola, Pıco della 127
4653, 465—467/ Mırer, Johann Peter 429, 443—446, 450

Leıibniz, Gotttried Wılhelm 81, 126, 331 Möhler, Johann dam 107, 334, 340, 406,
Leo AUIILL., Papst 363 44%
Lessing, Gotthold Ephraim 8 9 120, 135 168 Montesquıieu, Charles des Secondat 308
Liguor1, Altons Marıa VO  - 385 Montgelas, Maxımliulıian arl Joseph Graf VO

Lindl, Ignaz 5 9 6 ‚ 68 64, f, 98, 106, 26/7, 309, 313, 375
Liınsenmann, Franz Xaver 256, 347 Morawitzky, Johann Theodor Heıinrich rat
Linsenmann, arl Werner 256 VO  - 03 f, 97
Locke, John 308 Morgenschweıs, Fritz 420
Lorı1,; Johann Georg Freiherr VO 140 Morıtz, arl Philipp 119
Ludwig I’ Kronprinz und König VO: Bayern Müller, Johann Georg 115, 122 458, 466

3 ‚ 9 9 I8, 106, 122 198, 210, 220, 291£;, Müller, Johannes VO:  - 115, 458, 466
304—309, 314-318, 371 f‚ 332, 340{, 3/75, Müller, Marc Anton Aurel 445
381, 384, 3914, 415{f, 457 Müller, aus 264, 447

Ludwig der Reiche, Herzog Muntinghe, Herman 399
Ludwig VIIL,, Könıig VO  - Frankreich 3172 Mutschelle, Sebastian 71 163
Ludwig XIV., Köniıg VO Frankreich 127
Lütolt, Rudolt 479
Luther, Martın 34%3 Nakatenus, Wıilhelm 192

Nasallı, lgnaz 449
Nerb, 107

Macchı, ınzenz 449 Newman, John Henry 400
Maı, Paul 419, 47°) Newton, Isaac 140
Mall, Sebastıan 203 Nıcolai, Christoph Friedrich 97 4, 122, 234,
Mangold, Oose: 148 f, 151 33 3/73, 460
Marcechal, Sylvaın Nıgrı, Peter
Marıa Theresıia, Kaiserıin 115, 123 Nına, Lorenzo 3263
Martın, Konrad 387{ Noemer, Franz Andreas 91
Martın VO Cochem 124 Novalıs Hardenberg, Georg Friedrich
Marquardt, Heınz 471 Philipp von) 129 f’ 133 f, 136
Mastıaux, Kaspar Anton Freiherr VO  - 8 'g 7l Nufßbaumer, Johann Joseph 445

9% f) 105, 108, 349
Matthias, Johannes 395
Maxımliulıan I1IL Joseph, Kurtürst VO Bayern Qetinger, Friedrich Christoph 126

56, 115 QOettingen-Spielberg, ohanna 295
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Oecettl, Johann Georg 220, 306 f) Sar 41 1) 422, Rıedel, Valentin VO  - 3823
464 Riederer, Franz Seraph 10=12

Urt Leo Marıa 416 Rıngseıs, Johann Nepomuk VO  - 65, 26, 106 f,
Ostını, Peter 449 HNR 340, 38/, 403
Utto, Prinz VO Bayern, König VO  - Grie- Rodriguez, Altons 378

chenland 306, 13 Roeschlaub, Johann Andreas 9 9 98, 101, 104,
Overbeck, Friedrich 134 106, 129, 340
Overberg, Bernard I1 445, 455 Rohrmüller, Georg 413

Roider, Johann Peter 260, 270
Rommerskırchen, Erich 41 /

Pahl, Johann Georg Rosmaunı, nNtonı10 257
Palatox f Rößle, Ose: Ludwig 30, 5 '9 8 9 9 ’ 179
Pascal, Blaise 169 Rosweyde, Heribert 238
Passavant, Johann arl I07, 340, 458, 460 Rousseau, Georg Ludwig Claudıus 146, 14%
Patrızı, Constantıno 364 Rousseau, Jean Jaques 308, 335
Paul ILL., Papst Ruoesch, Johann Baptıist VO 5 9 i91, 437
Paul I  9 Papst 191 Rusconı, Franz Xaver 450, 462
Paul Vde Papst 208 Rufßwurm, Ose: 41 /, 437
Perthes, Friedrich Christoph I Ruusbroec, Johannes Va7
Pestalozzi, Johann Heıinrich 2 9 8 9 255, DZ7:

336
Petermann, Johann 432, 435, 438, 462
Pfenninger, Johann Konrad 179 458, 466 Saınt-Martın, Louıis Claude de 14/
Pfluger, Friedrich 453 Salat, 35, 80—113, 204, 439
Pilch, Zygmunt 400 Salat, Vıiktoria 105, 107
Pittroff, Franz Christian 346 Salısbury, Johann VO  - 309
Pıus I Papst 191 Salzmann, Ose: Anton 463—465
Pıus Y Papst 449 Sambuga, Joseph Anton . 9 9 9 ‚ 260, 322
Pıus VII,, Papst 203 449 Sav1gny, Friedrich arl VO f7 93 107, 122
Pıus L Papst 355; 362-364, 456 129, 327, 340, 403, 439, 458%
Pıus 2n Papst 258 Scanzıllo, 1T1a2CO 406
Pıus AIL,, Papst 475 Scharnagl, August 47°
Pope, Alexander 120 Schäzler, Constantın Freiherr VO  - 361, 363 f)
Popp, Gall Joseph 445 f‚ 450 366, Sr S
Pöschl, Thomas 108 Scheeben, Matthıas Joseph 340
Prechtl,; Maxımluiulian 203 Scheele, 146
Priestley, Joseph 144, 146 Scheiner, Christoph 148
Probst, Ferdinand 256, 347 Schell,; ermann 258, 342, 388
Probst, Manfred 427 Schelling, Friedrich Wılhelm Joseph VO  -
Proske, arl 136, 380, 44(0) 8 9 85, 43, 95—98, 100, 108 f1 111 f, 302

Schenk, Eduard VO  - f7 6 9 4, 106 f’ 111,
119, E SWE, 298, 307, 340 f, 382, 391, 417

Ranke, Leopold VO 384, 466 Schenk, Johann Heıinrich 903 f; /
Ratzınger, Joseph 471 Schiel, Hubert 342, 379, 390-—392, 394, 400,
Rautenstrauch, Stephan 346, 2353 418, 426, 4729
Reber, Wıilhelm 464 Schiffmann, Joseph Laurenz 233 429, 432,
Reidel, ermann 419 434 E 437{%, 441, 4458, 451, 455, 462
Reımarus, ermann Samuel 153 Schindler, Berchtold 295
Reıner, Gregor Leonhard %1, I7/, Schindler, Johann 422, 441
Reinhold, arl Leonhard 8 9 109 Schlags, Wılliıbrord 414
Reisach, arl August raf VO 333 382384 Schlatter, Anna 36, 5 9 459
Reıisınger, Franz 104 Schlegel, August Wılhelm 299—303, 347
Reuchlın, Johannes Schlegel, Friedrich VO 81, 129 134
Rıccabona, arl Joseph VO  - 51 376, 391 411 Schlegel, Johann Adolt 120
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Schleiermacher, Friedrich Danıel Ernst AF Spiess, Emiuiul 472%
304, 334, 403 Spindler, Max 391

Schlosser, Christıian 134 ta. Georg Anton 383
Schlumpft, Melchior 451 f7 454 Stattler, Benedikt 3’ 30, 82, 9 9 100, 108, 1164f,
Schlund, arl 260 149—151, 155, 162, 182, 213, 2135, 220£,
Schmid, Christoph VO:!  - 20, 285-52, 56, 110, 261, 263, 285, 328, 330-—332, 339 372,

HZ 194, 199 f, 206, 263, 288, £93, 297 408{
325, 336 Stauffer, Edmund 477

Schmid, Franz Xaver 343, 353 Steenwijk/Steenwyck, Miıchael Antonıuius VO  3

Schmid, Konrad 6 9 202, 460 395—398
Schmöger, arl FEberhard 360—362, 385 f, 411 Steiner, Joseph Anton 4 /
Schneider, Eugen 101 Steinle, Eduard 135
Schneider, Eulogıus 374 Sterckx, Jules 401
Schneller, Joseph Anton 30{ Stolberg, Luise /
Scholliner, ermann 377 Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold raft

/70—79, 436, 455Schottel, Georg 126
Schrant, Johannes Matthias 223, 395 Stolberg-Stolberg, Joseph 455
Schrems, eo 414 Stolberg-Stolberg, Sophıe 455
Schroffenberg, Joseph Konrad 297 Stolberg-Wernigerode, Christian Friedrich

Graf I 32/7, 340Schubiger, Anselm 4572
Schulte, Johann Friedrich VO 365# Stolberg-Wernigerode, Eleonore Auguste
Schulze, Gottlob Ernst 109 Gräfin VO 58—60, f) 7 9 7 9 7 ’ 122, 197,
Schütz, Heinric 370 209, 21 1, 215, 218, 221, 266, AT 305, 332
chwäbl, Franz Xaver VO:!  - 35 383, 41 1 441, 455
Schwaiger, Georg 3/8, 419, 471 Stolberg-Wernigerode, Ferdinand VO

Schwalber, Joseph 416 Stolberg-Wernigerode, Marıagne Marıe-
Schwarz, Ignaz 320 Agnese) 73
Schwarzhueber, Simpert 237 Stölzle, Remigıus 342, 389—391, 417
Schwerzmann, Johann Baptıst 432, 435, 438, Stopp, Elısabeth 401

462 Storchenau, Sıgısmund VO 163
Scupolı:, Laurentius 154 Storr,

Stuckı, Altfred 479Jegesser, Joseph Cölestin 448
degesser, Philıpp Anton 468 tudach, 455
Seidel, Johann Esaıas 193 203 Suarez, Francısco 162, 370
Seıler, oachım 47)°) Sudermann, Danıiel 435
Seltz, Andreas 58 Süfßkiınd,
Seıltz, Bernhard 114
Seıtz, Therese 58
Seneca 176
Senestrey, Ignatıus VO'  — 9 '9 204, 337, 355 358, Tauler, Johannes 6 ’ FA 8 ’ 127 4725

361, 365—37/77, 385—-38/7, 411 Tausch, Theodor 12
Serarıus, Nıkolaus 1972 Tersteegen, Gerhard 83
Seuse, Heıinrich 1274 136 Testaferrata, Fabricıo 449
Severoli, ntonı10 Gabriello Z 389 Thanner, Franz Ignaz
Shakespeare, Wıilliam 121 Theresa VO Avıla 136, 379
Sıgrist, Georg 45/, 468 Thomas VO  — Aquın 308 A 321
Sıgrıst Josef 45/, 468 Thomas VO  _ Kempen S, 34, F1 1Er 129 f’
Sıller, Andreas 134, 223—240, 266, 334
Sımon, Rıchard 178 Thomasıus, Christian 119, 153
S1ixtus V‚ Papst 191 Tieck, Ludwig Y 132
Socher, Josef 59, 96 Tınga, Eelco 399
Sokrates 119 f, 125 Traeger, Jörg 471
Spaldıng, Johann oachım ravers VO Ortensteın, Anton Vıktor VO  - 444
Specht, Thomas 389 ravers VO Ortensteın, Johann Viktor 44 3
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Ungelter, Johann Nepomuk August Freiherr Wiıeland, Chrıstoph Martın 455
VO: Deissenhausen 373 Wıilhelm 1 Herzog

Wılhelm VO Ockham 321
Wımmer, Hans 471

Valart, Josephus 238 Wıindischmann, Friedrich 383
Vıcarı, ermann VO 436 Wınkelhoter, Franz Sales
Vock, Aloıs 434, 456 Wıinkelhofter, Josef
Volkom, Wıillem Va 399 Wınkelhoter, Sebastıan 3—-21, 4 9 9 9 121, 196,
Voltaire, rounet 119 198, 260—262, 266, 72
Vonderach, Johannes Anton 475—470Ö Wınklhofer, Aloıs I 21
Voßß, Johann Heinric /1 f, 97 Wınter, Vıtus Anton 102, 344

Wıntergerst, Joseph 134
Wıttmann, Georg Miıchael 194, 201 t; 205 f7

Wachinger, Barbara 4727 298, 387, 413, 416, 418, 426, 453
Wackenroder, Wıilhelm Heinric 132 f’ 299{f, Wolltf, Johann Nepomuk 294, 412, 444

302, 403 Wollft, Christian 81, 9 9 116, 145, 149—-151,
Wagner, (Franz) Aloıs 187, 293 f 159, 331
Wallerius, 148 Wolterbeek, 399
Wankmailler, Franz Josef 185, 197 437 Wood, Robert 120
Weber, Joseph f! 50—83, 8 ’ 8 9 9 ’ 1124 Wright, 400
7 263 Wymann, FEduard 469

Wehrli, Bernhard 451 Wyssıng, Martın 45 /
Weıller, Kajetan VO 91—93, 97-99, 105—-107,

109
Weıilner, Ignaz 14, 415
Weinhofter, Joseph I3 Young, Edward 161

Weıs, Nıkolaus 383
Weishaupt, dam 6, 83
Weıifß, Franz Anton 373 Zallınger, Jakob Anton 93
Wening-Ingenheim, Johann Nepomuk VO Zentner, Friedrich VO  > f; 98

Ziegler, Gregor 205
Werfter, Albert 33, Zımmer, Patrız Benedikt 30{,; 80—85, 874%,
Werkmeister, Benedikt Marıa VO  - 374 91 f’ 5—102, 108—-110, 1in 117, 263, 334,
Werner, arl 256. 347 470
Wessenberg, Aloys 263 Ziımmermann, Joseph 260, 395
Wessenberg, Ignaz Heinric Freiherr VO Ziımmermann, Joseph Ignaz 114, 430

22-27, 202 f, 263 f) EF 340, 447, 457 Zinkgref, Wılhelm 126
Westerholt, Alexander raf VO: 213 Zinzendorft, Nıkolaus Ludwig Graf VO 209
Wetzer, Heıinrich 195 Zıtzler, Georg 415
Wıdnmann, Maxımıilıan VO 415 Zoglıo, Julıus (aesar raf VO' S, 85, 431
Wıdmer, Josef 253 296, SE 379 428—430, Zollbrucker, Sımon 2072 f7 464

44 3, 445—454, 461, 46/-469 Zürcher, Maxımilian 457
Wiıedemann, Georg Friedrich 202 Zwinglı, Huldrych 469
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Band 28 Walltahrten ım Bıstum Regensburg.
Band 29 (1995)

Maı Georg Schwaiger, ZU] Geburtstag. Maı Bemerkungen Zur

Taufe der 14 böhmischen duces 1m Jahre 845 Dl Benz: St Wolfgang und
dıe Feıer der hl. Liturgie ın Regensburg. K.Hausberger: Dıe Weih-
bischöte 1mM Bıstum Regensburg VO] Miıttelalter bıs Zur Säkularısatıon.
M. Hopfner: (GGravamına un! Berichte der Dekanate und Stifte für die

noden 1537 un! 1548 5. Wıttmer: Protestanten ın kath Kirchenbü-ch  >yCIM des oberpfälzischen Teıles des Bıstums Regensburg (1554—-1654).
Chrobak: Das St Niıklas-Spital Regensburg. Möckershotft: Dıie

Stiftungen des Regensburger Domkapıtels. G.Schrott Der CATALO-
G US RELIGIOSORU Waldsassensiıuum RESIIIUII monaster11

J. Güntner: Der Stiftskalender VO St. Johann ın Regensburg.
Gruber Der St Vincentius-Vereın und Apolonıa Diepenbrock. Maı

Das Pflegeheim St. Josef ım Deutschordenshaus St Agid ın Regensburg.
Band 30 (1996)

Popp Das Registrum cCarıtatıvı subsıd: VO'  3 4358 als Geschichtsquelle.
M. Lommer: „Zu Nabpurg utftf der cantz| ottenlich und
geschmeht“. S. Wıttmer: Prädikanten ın katholischen Kırchenbüchern des
oberpfälzıschen Teiles des Bıstums Regensburg(  ) Dıttrich
Franz Xaver Wırtt und Rıchard W agner. J. Hoyer Die thematıschen
Kataloge der Musikhandschriften ın der Bischöflichen Zentralbibliothek
Regensburg. Band 31 (1997)

agen Die polıtısche Behauptung des Hochstitts Regensburg zwıischen
Reich, Bayern un! Bürgertum 1mM 13. Jahrhundert Fuchs Überlegun-
BCMN ZU!r Bedeutung der mittelalterlichen Steinmetzzeıichen Beıspıel des
Regensburger Domes. CGüntner: Die Feier der Gottesdienste Kolle-
gatstift St. Johann Regensburg 1M 16. Jahrhundert. Gegenfurtner:
Der heilıge Petrus Canısıus seın Leben un! Wıirken 1mM Bıstum Regensburg
Zum 400 Todestag. Caston: Dıie Brüstung ZU)] unftferen Laufgang

Nordquerhaus des Regensburger Domes. H.-J enge Die Toten-
rotelsammlung VO]  3 St Emmeram ın der Staatlıchen Bıbliothek Regensburg.

Eder: 7 weı Jahrhunderte Carıtasgeschichte 1m Bıstum Regensburg.
Schmuidt: Die Salesıaner des heiligen Don Bosco Amberg 30—19

Jugenderziehung ın der NS-Zeıt.
Band (1998)

Lommer: Kırche und Geıisteskultur ın Sulzbach bıs ZUT Einführung der
Reformation. Banı 33 (1999)
R. Probst: Die Regensburger und die Prüfeninger Annalen. C_ Plätzer:
Das Kreuz, das Recht und dıe Steuer. Markmiuller: Is Dıngol-
fing gul lutherisch war. Mögele: Die Walltahrtsmedaıille: Marıa Krö-
Nungs. C.Schmuck: Die Bılder der Minoritenkirche 1ın Regensburg.
U. Lehner: Max Prokop VO|  3 Törring-Jettenbach un! die Geschichte des
Kollegiatstiftes Pfattmünster-Straubing. E. Trapp: Barbara Pop 1802-

Chrobak: Die Ehrenrechte den Entehrten wiedergege en!
Band 34

W _ Schätzler: Das Kollegiatstift ZuUur Alten Kapelle gestern un! heute.
Schmid: Dıie Ite Kapelle 1ın Regensburg Zur Karolinger- un! ttonen-

zeıt. cht: Der Stittskanoniker Eberhard der Alten Kapelle ın Regens-
burg als Vertasser und Schreiber VO:  3 Urkunden der Regensburger Bıschöte
Konrad (1204—-1226) und Sıegfried (1227-1246). A ] Benz: Der
Rıtus der Weıhe des Osterteuers 1mM Spätmittelalter besonderer
Berücksichtigung der Alten Kapelle ın Regensburg. F. Fuchs: Zur Ge-
schichte der Alten Kapelle ın Regensburg 1M hohen und spaten Miıttelalter.

J. Gruber: Stiftungen beı der Alten Kapelle. Klose Dıie dem Kolle-
giatstift nserer Lieben Trau Zur Alten Kapelle ın Regensburg ehemals
inkorporierten Pfarreien. E.Ira St. Kassıan ın Regensburg Anmer-
kungen Zur miıttelalterlichen Bau- und Ausstattungsgeschichte. ayer-
hoter Zur Geschichte der Pfarrei St. Kassıan ın Regensburg. —[ erl Zum
Gnadenbild der Alten Ka elle Hausberger: „Körperschaften, welche
dermal keinen Zweck haben“ Zur Existenzgefährdung des Regens-
burger Kollegiatstifts beı der Alten Kapelle ım trühen 19. Jahrhundert. —
C. Weber: Dıie Dekane, Kanoniker und Chorviıkare der Alten Kapelle seıt
830 Haberl: Präludium arl Proskes Musıca Dıvıina. Haber-
kamp Die Brüder Mettenleiter henste der Alten Kapelle ın Regens-
burg. R. Dıittrich „Eınes hochwürdigsten, gnädigsten Stiftskapitels
unterthänıgst gehorsamste Dıiıener ber Chorregenten, Musıik-Stipen-
diaten und horalısten der Alten Kapelle Regensburg ın der zweıten
Hältte des 19. Jahrhunderts. Eıler: Die ula Scholastica e1ım Kolle-
gatstift nserer Lieben Frau ZUuUr Alten Kapelle 19. Jahrhundert.

Maı: Das Archiıv der Alten Kapelle. Chrobak: Dıiıe Bibliothek der
Alten Kapelle.
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