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Vorwort. 
Es kann einem aufmerksamen Leser nicht entgehen, daB die nach

folgende Untersuchung ihrer methodischen EinsteUung nach von KARL 
JASPERS "Psychologie der Weltanschauungen" angeregt und beein
fiuBt ist. Sie mochte an ihrem Teil auf die Fruchtbarkeit jenes 
Systems der Geistestypen hinweisen, das es in besonderem MaBe er
moglicht, komplizierte Zusammenhange der inneren Anschauung sinn
voU zu durchdringen und rational zu formen. 

Der geschichtliche Hintergrund war mir durch eingehende kirchen
historische Studien, die ich als Vorarbeiten zu einer Untersuchung 
zur badischen Kirchengeschichte "Aloys Herihofer und seine Zeit" 
untemommen hatte, vertraut. Die Gestalt HENHOFERS, der sich, ur
spriinglich katholischer Priester, unter schweren inneren und auBeren 
Kampfen zu dem Glaubenserlebnis MARTIN LUTHERS durchrang, 
lenkte das Interesse auf ahnliche Erscheinungen, und den Blick fUr 
die soziologischen Zusammenhange, die auch bei einer Untersuchung 
des Katholizismus als Geistestypus nicht ganz unberiicksichtigt bleiben 
diirfen, hatte mir, nachst der Beschaftigung mit MAX WEBER, bereits 
mein verehrter Lehrer ERNST TROELTSCH geOffnet. 

Eine Untersuchung, die darauf ausgeht, die psychologische Struktur 
des Katholizismus als Geistestypus moglichst klar zu veranschaulichen, 
indem sie die Krisen seiner Frommigkeit darstellt, die bisweilen, aber 
durchaus nicht immer, zur Konversion zum Protestantismus hiniiber
fiihren, ist nicht auf konfessionelle Polemik eingestellt 
u'nd will auch keine solche hervorrufen. ' Sie mochte im 
Gegenteil dazu beitragen, daB die notwendige Auseinandersetzung 
zwischen den beiden groBen Gestaltungen christlich-re1igiosen Lebens 
immer mehr aus der unfruchtbaren Sphare dogmatischer Kontroversen 
oder machtpolitischer Anspriiche hinausgehoben wiirde in die Sphare 
einer Betrachtung, die hinter den konfessionellen Auspragungen letzte 
seelische EinsteUungen erkennt und achtet. 

Striimpfelbrunn im badischen Odenwald, im Mai 1925. 

Pfarrer Lie. Dr. W. Heinsius. 
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I. Einleitung. 
Wenn in der nachfolgenden Untersuchung von Krisen katho

lischer Frommigkeit und Konversionen zum Protestantismus die Rede 
sein 5011, so erscheinen Katholizismus und Protestantismus nicht als 
Gegenstande historischer und dogmengeschichtlieher Untersuchung 
oder konfessioneller Apologetik und aueh nieht als Typen der sozio
logischen Selbstgestaltung der christlichen Idee; sondern sie erseheinen 
als Geistestypen, als Gesamtheiten seelischer Einstellung zu Welt 
und Leben, die trotz ihrer Kompliziertheit doch als ansehauliche Ein
heiten gegeben sind. Wie bei dem einzelnen Menschen der seelische 
Halt, den er besitzt, verliert oder findet, der eharakteristisehe Aus
druck fUr die in ihm lebendigen Krafte ist, so laBt sich aueh die 
spezifische Eigenart eines Geistestypus daran veranschaulichen, 
welchen Halt er dem Menschen bietet gegeniiber jenen "Grenz
situationen", die Sinn und Wert des Lebens in Frage zu stellen drohen. 
Es handelt sich bei den verschiedenen Geistestypen urn bewegte und 
bewegende Krafte, nicht urn ruhende Ganzheiten; infolgedessen laBt 
sich ihre eigentiimliche geistige Struktur immer dann am besten er
kennen, wenn der Halt, den sie bieten, irgendwie in Frage gestellt 
wird und in Kampfen und Krisen, Auf1osungs- und Umschmelzungs
prozessen ein neuer Halt gewonnen werden muB. Gerade in solchen 
Krisen tritt die inn ere Bewegtheit, die Dynamik eines Geistestypus 
am deutlichsten hervor mit den ihm innewohnenden lebendigen 
Kraften, die sich gegen die Erstarrung in iesten Gehausen einerseits, 
gegen nihilistische Auf1osungsprozesse andererseits wehren. So wird 
auch die geistige Wesenheit des Katholizismus als einer letzten see
lischen Einstellung am klarsten zu iassen sein in seinen Krisen, das 
heiBt in all den Fallen, in denen die Geborgenheit, die er dem einzelnen 
in seinem festen Gefiige autoritativer und traditioneller Bindungen 
gewahrt, erschiittert wird und die Frage nach einem neuen, noeh 
tieier gegrUndeten Halt entsteht. Die Krisen des Katholizismus 
konnen, wie alle derartigen Umschmelzungsprozesse zur Auf1osung, 
zur Halt1osigkeit, zum Nihilismus fiihren, sie konnen aber auch zur 
Gewinnung eines ganz andersartigen Geistestypus hiniiberleiten, in
dem der letzte Halt nun nieht mehr in der Unterordnung unter ein 
Objektives, sondern in der Eigengesetzlickkeit des Rationalen oder 
in der lebenuigen Bewegtheit des Geistes gefunden wird. 

Heinsius, Krisen katholischer Frommigkeit. 
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Die groBte Krisis des Katholizismus, die als ProzeB in der histo
rischen Folge betrachtet werden kann, ist die Reformation des r6. Jahr
hunderts, die zu einem neuen Geistestypus auf dem Boden christlicher 
Frommigkeit, zum Protestantismus, hinfiihrt. Insofern sich ein rum
Hcher UmschmelzungsprozeB in einze1nen Individuen vollzieht, kann 
die Krisis zur Konversion werden, zum Dbergang von einer spe
zifischen Form christlich-religiosen Lebens zur anderen. Der auBerlich 
rechtliche Dbertritt, der Konfessionswechsel im engeren Sinne, hat 
mit jeneni UmschmelzungsprozeB unmittelbar nichts zu tun. Der 
auBere Konfessionswechsel braucht iiberhaupt nicht einzutreten; 
jedenfalls faBt die Krisis des inneren Lebens in ihrer irrationalen Be
wegtheit diese Moglichkeit nie primar ins Auge; der Konfessions
wechsel als solcher tritt nur in bestimmten Grenzfallen ein und be
deutet dann meist einen KompromiB, der geschlossen wird, nachdem 
sich die innere Krisis langst vollzogen hat. Ob nun eine wirkliche 
Konversion eintritt oder nicht, jedenfalls werden sich die seelischen 
Grundkrafte der beiden groBen christlichen Konfessionen nirgends 
besser enthiillen als da, wo sie sich gewissermaBen in Kampfstellung 
befinden, nicht theoretisch, nicht auf dem Gebiet der rational geformten 
Lehre, des Dogmas, sondern in der konkret individuellen Existenz,' 
im Leben des einzehlen. 

Es gibt aber auch Krisen katholischer Frommigkeit, die, von ganz 
anderer geistiger Struktur als der groBe historische ProzeB der Refor
mation, ihrem ganzen Wesen nach durchaus nicht zum Protestantis
mus tendieren, sondern in eigenen Bahnen ganz innerhalb des Katholi
zismus verlaufen, ahnlich den Umschmelzungsprozessen, die sich in 
anderer Weise auf dem Boden des Protestantismus vollziehen, ohne 
daB dabei eine Konversion im Sinne des Konfessionswechsels in den 
Bereich der Moglichkeit trate. Zu diesen innerhalb des Katholizismus 
verlaufenden Krisen, die nie oder wenigstens nie primar zur Kon
version fiihren, gehort auch der Altkatholizismus und der Reform
katholizismus. Es ist hier - um allen MiBverstandnissen vorzu
beugen - durchaus nicht beabsichtigt, Manner wie IGNAZ VON 
DOLLINGER oder HERMANN SCHELL irgendwie fUr den Protestantismus 
in Anspruch zu nehmen oder mit Konvertiten zusammenzustellen, 
was ja sachlich ganz unberechtigt ware; daB es sich aber bei beiden, so 
ablehnend sie dem Protestantismus gegeniiberstanden, um Krisen des 
Katholizismus handelt, um seelische Prozesse, die dessen feste Form 
irgendwie aufzulosen und umzuschmelzen suchen, wird niemand 
leugnen konnen. Es bestiinde die Moglichkeit, den psychologischen 
Begriff "Konversion" so weit zu fassen, daB er auch jene nicht 
zum Protestantismus tendierenden Umschmelzungsprozesse mit ein-
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begreifen konnte; da aber der allgemeine Sprachgebrauch das Wort 
Konversion zu eng mit dem auBeren Konfessionswechsel verkniipft, 
wiirde diese Terminologie leicht zu Unklarheiten fiihren. Deshalb 
so11 hier ganz a11gemein von Krisen katholischer Frommigkeit die 
Rede sein und darunter alle jene Prozesse begriffen werden, in denen 
der dem Katholizismus als Geistestypus eigentiimliche Halt durch 
irgendwelche lebendigen Krafte erschiittert oder in Frage geste11t wird. 

Alle jene Krisen und Konversionen, die an menschlichen Individuen 
anschaulich gemacht werden S011en, sind als Prozesse des inneren 
Lebens Gegenstand der verstehenden, analytisch-deskriptiven Psycho
logie, im Gegensatz zu der synthetisch-konstruktiven erklarenden 
Psychologie, die methodisch an den N aturwissenschaften orientiert ist. 

Es kann sich hier nicht darum handeln, den Tatbestand der 
inneren Wahrnehmungen gedanklich in letzte einfache Elemente zu 
zerlegen und deren gesetzmaBigen Zusammenhang zu untersuchen. 
Vom Standpunkt dieser Betrachtungsweise enthalten die den Katholi
zismus als Geistestypus betreffenden Krisen die denkbar komplexesten 
Teilinhalte: die verschiedensten Empfindungen, Vorstellungen, 
Sch1iisse, Urteile, Gefiihle und Stimmungen. Vom Standpunkt jener 
Betrach~ungsweise dagegen bildet jede krisenhafte Umschmelzung 
eine Erlehnis- und Sinneinheit1) fiir sich, ein anschauliches 
Ganzes, dem wir beschreibend und verstehend nachzugehen haben. 

Die nachfolgende Untersuchuug verhaIt sich rein betrachtend. 
Es gilt, die betreffenden Komplexe seelischer Wirklichkeit intuitiv 
Ztl erfassen und sie in ihrer psychologischen Struktttr klar darzustellen. 
Was dabei erstrebt wird, ist allein die ~videnz der Anschattlichkeit. 
Wir verhalten ttUS jenen Erscheinungen gegeniiber nicht wertend, 
wir ergreifen nicht Partei. J ede konfessionelle Polemik, wie sie durch 
die zur Konversion iiberleitenden Krisen nahegelegt werden konnte, ist 
deshalb von vornherein ausgeschlossen. Eine gewisse Gefahr der 
Einseitigkeit scheint freilich damit gegeben zu sein, daB wir selbst 
Angehorige einer bestimmten Konfession sind. Dadurch sind wir 
mit gewissen Einstellungen und Wertungen von Jugend auf ver
wachsen, wahrend wir der andersartigen Lebenswelt der katholischen 
Kirche relativ fremd gegeniiberstehen. Wie sich aber ganz allgemein 
im I/auf des individuellen Bildungsprozesses unser urspriingliches 
Weltbild auBerordentlich erweitert und zunachst ganz unbekannte, 
zeitlich und raumlich weit entfernte Lebenskreise mit einbezogen 
werden, so ist es durchaus moglich, daB wir durch historische, dogma
tische, liturgische Studien und durch verstehendes Einfiihlen in der 

1) V'ber den Begriff der "Erlebniseinheit" d. MAx SCHEI.ER: Abhandlungen und 
Aufsatze Bd. I, S. 41 ff. 



4 ErnLEI'rUNG. 

Welt del' romischen Kirche ebenso heimisch werden wie etwa in del' 
Welt del' Antike. Ja, in noch hoherem Grade; denn die Welt del' 
katholischen Kirche ist ja llicht nul' vergangenes, sondern auch gegen
wartiges Leben; wir konnen ihre Gottesdienste besuchen, wir begegnen 
ihren mannigfachen LebensauBerungen auf Schritt und Trittl). 1n
sofern ist also jene vorhin genannte Gefahr zum groBten Teil paralysiert 
und wird es noch mehr, wenn wir uns stan dig bemiihen, die von unserer 
protestantischen Erziehung in uns mitschwingenden Werturteile 
moglichst auszuschalten und uns rein del' Betrachtung hinzugeben. 

Das Material, auf dem sich eine Psychologie del' Krisen katholischer 
Frommigkeit aufbauen kann, ist del' Natur del' Sache nach histo
risches Material, und zwar in erster Linie biographische Kasuistik 
von einzelnen Menschen. Statistisches Material hat fur unsern Zweck 
keinen Wert. Es handelt sich nul' darum, den inneren Vorgang, den 
irrationalen Wendepunkt, del' zn volligen Umschmelzungen del' ganzen 
Personlichkeit fUhren kann, im Leben einzelner Menschen anzu
schauen. Was wir brauchen, sind also Briefe, Tagebucher, Selbst
biographien bedeutender Manner, die sich irgendwie von del' Grund
einstellung des Katholizismus entfernten, auch Biographien mit 
reichlicher Verwendung del' vorhin genannten primaren Quellen. 
Solches Material ist verhaltnismaBig reichlich vorhanden, und zwar 
aus einem psychologisch leicht erkennbaren Grunde. Wer einen auch 
nach auBen hin so folgenschweren, so widersprechender Beurteilung 
ausgesetzten Schritt tnt, wie den Dbergang von einer Kirchen
gemeinschaft zur andern, oder wer anch nm innerhalb seiner Kirche 
eine deutlich erkennbare, seine innere und auBere Existenz in Frage 
stellende oppositionelle Haltung einnimmt, del' fuhlt sich gedrungen, 
diesen Schritt VOl' sich selbst, VOl' Frennden nnd Gegllern zu recht
fertigen. Das beste l\rlittel dazu ist abel' die Darlegung del' Motive 
zu jener Stellungnahme, die Aufzeigung des inneren Entwicklungs
ganges, del' Kampfe und Krisen, die dazu gefUhrt haben. Die Selbst
biographie als Confessio, als Lebensbekenntnis, ist darum auf diesem 
Boden eine nicht seltene Erscheinung. 

Wenn zn einer psychologischen Untersuchung historisches Material 
verwendet wird, erheben sich eigentiimliche Schwierigkeiten 2). 

Fur denjenigen, del' von den Geschichtswissenschaften herkommt, 
besteht die Gefahr, unvermerkt aus del' psychologischen in die histo
rische Betrachtungsweise hinuberzugleiten, und dem Psychologen 

1) Der Verfasser selbst ist in Freiburg im Breisgau aufgewachsen, einer Stadt, die 
mit ihren rein katholischen Traditionen und als Sitz eines Erzbischofs Gelegenheit 
genug bietet, katholisches Leben und katholischen Kultus kennenzulernen. 

2) Niiheres dariiber noch bei den einleitenden Bemerkungen zum kasuistischen Teil. 
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mangeln leicht die zum vollen Verstandnis der Quellen notwendigen 
historischen Einzelkenntnisse. Beide Betrachtungsweisen miissen streng 
auseinandergehalten werden. Wahrend es fiir den Historiker darauf an
kommt, die einzelnen Erscheinungen in ihre zeit- und geistesgeschicht
lichen Zusammenhange einzureihen, besteht die Aufgabe des Psycho
logen darin, den seelischen Vorgang als solchen anschaulich zu machen. 
Was also fiir den Psychologen wesentlich ist, braucht es fiir den Histo
riker nicht zu sein und umgekehrt. Eine gewisse Kenntnis der histori
schen Zusammenhange und Horizonte ist natiirlich auch fiir ihn erforder
lich, wie ja umgekehrt auch die historische Betrachtung jener Krisen 
nicht ohne etwas von psychologischer Analyse auskommt. Die psycho
logische Betrachtungsweise muB aber stets die herrschende bleiben. 

Auf moglichste Vollstandigkeit des historischen Materials kommt 
es fiir unsern Zweck nicht an. Das historische Material dient nur als 
Fundgrube fUr einze1ne interessante und anschattliche Falle 1). 

Unsere Darstellungbeschrankt sich auf das neu nz ehn te J ahrh un
dert. Denn einerseits begegnen uns erst hier, nachdem auf dem Boden 
der Aufk1arung die staatliche Anerkennung der Religionsfreiheit erwach
sen war, Konversionen in nennenswerter Zahl; andererseits bietet die Ge
schichte des Altkatholizismus und des Reformkatholizismus eine Fiille 
von Material fUr die innerhalb des Katholizismus verlaufenden Krisen. 

Die Darstellung gliedert sich in einen allgemeinen, syste
matischen und in einen kasuistischen Teil. Der allge
meine Teil will in groBen Ziigen, ohne Riicksicht auf Einzelheiten, 
die psychologische Struktur des Katholizismus als Geistestyptts im 
Gegensatz zum Protestantismus entwickeln und daraus ein Schema 
fiir die verschiedenen Moglichkeiten der Krisis, des Auflosungs- und 
Umschmelzungsprozesses auf dem Boden katholischer Frommigkeit, 
gewinnen. Doch ist dies nicht so zu verstehen, als ob dieses Schema 
eine Konstruktion a priori darstelle, womit dann die geschichtliche 
und seelische Wirklichkeit vergewaltigt wiirde. Nein, diese groBen 
Linien und Umrisse haben sich erst wahrend der Bearbeitung des 
biographischen Materials aus der Anschauung heraus wie von selbst 
eingestellt; sie haben bei der Weiterarbeit zur Klarung und Durch
sichtigmachung des Materials geholfen, sind al?er attch ihrerseits den 
nettgefundenen Tatsachen entsprechend wieder modifiziert worden, 
wie ja eine solche Wechselwirkung in der Natttr der Sache liegt. Wenn 
sie hier vorangestellt werden, so geschieht es in der Absicht, dem Leser 
allgemeine Gesichtspunkte zu geben, die das bunte und verwirrende 
Vielerlei der biographischen Kasttistik sinnvoll durchleuchten. 

1) Uber das Verhiiltnis des Psychologen zum historischen Material d. auch J AsmRS: 

Psychologie der Weltanschauungen, S. 7 ff. 



6 EIm.EITUNG. 

Der kasuistische Teil enthiilt die Darstellung der einzelnen 
Fane. Natiirlich kann es sich nicht darum handeln, von jeder der 
betreffenden Personlichkeiten ein vollstandiges Psychogramm zu 
geben; dazu reicht schon in vielen Fallen das Material gar nicht aus. 
Sondem es handelt sich darum, jedesmal den inneren ProzeB so klar 
und scharf wie moglich zu fassen und mit gutgewiihlten Zitaten zu 
charakterisieren. Hier ist besonders ein ermiidendes Zuviel zu ver
meiden und das Hauptaugenmerk auf moglichste Pragnanz zu richten. 

Auch in diesem Zusammenhang fiihrt die Untersuchung vom Kasus 
zum Typus. Aus der Vielheit der Falle werden sich Gruppen heraus
heben, die gewisse Ziige gemeinsam haben. Darum handelt ein letzter 
Tell von den verschiedenen Typen der Krisis auf dem Boden katho
lischer Frommigkeit und hebt in zusammenfassender Darstellung die 
spezifischen Eigentiimlichkeiten jeder Gruppe hervor. 

Dazu tritt dann eine Erganzung, die von dem Gegenstand der 
Untersuchung selbst gefordert wird. Wenn auch Katholizismus und 
Protestantismus hier zunachst als Geistestypen, als anschauliche 
Ganzheiten letzter \Vertungen und Einstellungen erscheinen, so fiihrt 
doch die Untersuchung mit innerer Notwendigkeit aus dem Gebiet 
der Psychologie in das der Soziologie hiniiber. Denn der einzelne, 

. so sehr er auch flir die psychologische Analyse zunachst als einzelner 
in Betracht kommt, steht hier doch in Beziehung zu soziologischen 
Gebilden, zu religiosen Gemeinschaften, und verhalt sich zwischen 
ihnen wiihlend, ablehnend oder zustimmend. Er wurzelt in einer graBen 
einheitlichen Institution, der romischen Kirche, lebt in ihr naiv oder 
bewuBt, empfindet den Zwang ihrer festen Formen, lOst sich inner
Iich von ihr los, biegt wieder zu ihr zuriick oder entwickelt sich zu einer 
anderen Gestaltung des christlich religiosen Lebens hin. Besonders 
die in bestimmten soziologischen Voraussetzungen wurzelnden Ge
danken der Toleranz und der iiberkonfessionellen Gemeinschaft 
miissen in diesem letzten Abschnitt beriicksichtigt und auf ihre 
soziologischen Grundlagen hin analysiert werden. Der Katholizismus 
und Protestantismus als Geistestypen stellen sich in der Empirie zugleich 
als Typen der soziologischen Selbstgestaltung der christlichen Idee 
dar, und deshalb offnet sich gerade von unsern Untersuchungen her 
ein Zugang zu den bedeutsamen und fruchtbaren Forschungen auf 
dem Gebiet der Religionssoziologie, die in den letzten J ahrzehnten 
von ERNS't TROEI,'tSCH undMAX WEBER unternommen worden sindl ). 

1) TROEI,TSCH, ERNST: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. 
Ges. Schriften Bd. I. 1912. - WEBER, MAX: Gesammelte Aufsatze zur Religions
soziologie. 2. Aufl. 2 Bde. 1922. - Derselbe: Wirtschaft und Gesellschaft (GrundriJ3 
der Sozialokollomik. III.) 1922; vgl. darill bes. Kap. IV: Religiollssoziologie, Kap. X: 
Umbildung des Charisma und Kal'. XI: Staat uml Hierokratie. 



II. Systematik. (Grundsatzliches.) 
Die psychologische Struktur des Katholizismus als Geistestypus 

Ui.Bt sich am anschaulichsten entwickeln, wenn wir ihn dem Pro
testantismus gegeniiberstellen, mit dem er, als der gleichen Wurzel 
entspringend, inhaltlich vieles gemeinsam hat, und der doch wieder 
in ganz anderer Weise dem einzelnen Halt und Sicherheit gewahrt. 
Den weiteren Rahmen fUr die nachfolgende Untersuchung wiirde also 
eine allgemeine Konfessionskunde auf psychologischer Grundlage dar
stellen - eine Disziplin, zu der erst Ansatze vorhanden sind. In der 

- iiblichen Konfessionskunde (Symbolik) werden die einzelnen christ
lichen Gemeinschaften miteinander verglichen nach ihren objektiv 
faBbaren Lebensformen, nach ihren Glaubensvorstellungen, ihren 
festen, rational geformten Bekenntnissen, nach ihrem Kultus, ihrer 
Disziplin, ihrer Verfassung. Wenn wir hier versuchen, in groBen 
Ziigen die psychologische Struktur des Katholizismus und 
des Protestantismus zu veranschaulichen, diirfen wir nicht bei 
diesen Objektivierungen, besonders nicht bei der dogmatisch-Iehr
haften Auspragung des religiosen Gehalts, stehenbleiben, sondern 
wir miissen zuriickgehen auf die lebendigen bewegenden Krafte, die 
in den beiden groBen Gestaltungen christlich-religioser Lebens- und 
Weltanschauung wirksam sind. Wir gehen von der psychologischen 
Erkenntnis aus, daB in der Religion - wie auch auf allen andern 
Lebensgebieten - alle begriffliche Vorste11ungsbildling, alles Lehr
und DogmenmaBige sekundaren Charakter tragt, wiihrend die pri
maren Krafte nur erfaBt werden konnen im religiosen Erlebnis selbst. 
Es ist immer der gleiche ProzeB: Das urspriingliche religiose Leben 
schafft sich rationale Formen, und diese Formen haben die Tendenz 
zu erstarren; wenn sie nicht von den lebendigen Kraften immer wieder 
umgebildet werden, werden sie leicht zu Versteinerungen, zu einem 
"Mausoleum der Religion, einem Denkmal, daB ein groBer Geist da 
war, der nicht mehr da ist"l). 

Wer den Geist erfassen will, muB von den mehr oder weniger ver
festigten Formen zUrUckgehen auf das religiose Erleben, das hinter 
ihnen steht, er darf "den beschwerlichen Weg in das Innere des 
menschlichen "\Vesens" 2) nicht scheuen. 

1) SCHI,EIERMACImR: Reden, S.I22. 2) A. a. O. S. 15. 
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SCHLEIERMACHER hat zuerst diese grundlegende Erkenntnis fUr 
die wissenschaftliche Arbeit fruchtbar gemacht. Darum liegt es ganz 
im Sinne unserer Untersuchung, wenn wir seine Definition des 
Verhaltnisses von Katholizismus und Protestantismus zum An
knupfungspunkt fur un sere eigene Analyse machen. SCHLErER
MACHER sieht in den beiden groBen Konfessionen verschiedenartige 
Auspragungen des ei ne n christlich-religiosen Grunderlebnisses der 
"Beziehung auf die durch J esum von Nazareth vollbrachte Erlosung" 1). 
Von hier aus bestimmt er das Verhaltnis beider so: "Sofern die Re
form 2) nicht nur eine Reinigung und Ruckkehr von eingeschlichenen 
MiBbrauchen war, sondern eine eigentiimliche Gestaltung der 
'christlichen Gemeinschaft3 ) aus ihr hervorgegangen ist, kann 
man den Gegensatz zwischen Protestantismus und Katholizismus 
vorlaufig so fassen, daB ersterer das Verhaltnis des einzelnen 
zur Kirche abhangig macht von seinem Verhaltnis zu 
Christo, der letztere aber umgekehrt das Verhaltnis des 
einzelnen zu Christo abhangig von seinem Verhaltnis 
zur Kirche'(4). 

Diese Definition ist nicht erschopfend, sondern fordert nach ver-· 
schiedenen Seiten eine Erganzung; aber sie trifft doch einen auBer
ordentlich wichtigen Punkt: Fur den Protestantismus, wenigstens 
seiner religiosen Grundtendenz nach, ist das Verha1tnis des einzelnen 
zu Christus und durch ihn zu Gott das Erste und Entscheidende; 
erst von hier aus ergibt sich dann der Gedanke der religiosen Gemein
schaft, an der der einzelne nur in dem MaBe seines personlichen Ver
haltnisses zu Gott wirklichen Anteil hat. Wir haben es hier mit einem 
religiosen Individualismus zu tun, der zwar die Beziehung zur 
religiosen Gemeinschaft keineswegs aufgibt - es ist kein atomisieren
der lndividualismus -, fur den aber doch die personliche Beziehung 
zu Gott das Erste, die Beziehung zur Gemeinschaft erst das Zweite 
ist. Gerade umgekehrt ist es im Katholizismus. Da ist das Erste 
und Entscheidende die Kirche, und zwar die Kirche als auBerlich-

1) Glaubenslehre, § I I: "Das Christentum ist eine der teleologischen Richtung der 
Frommigkeit angehorige monotheistische Glaubensweise und unterscheidet sich von 
anderen solchen wesentlich dadurch, daJ3 alles in derselben bezogen wird auf die durch 
Jesum von Nazareth vollbrachte Erlosung." 

Die christliche Frommigkeit selbst wird wieder gefaJ3t als eine bestimmte Modifikation 
des allgemeinen religiosen Grunderlebnisses der schlechthinnigen Abhiingigkeit. Cf. § 3· 

2) Gemeint ist die Reformation des 16. J ahrhunderts. 
3) Der Ausdruck "Gemeinschaft" ist bei SCHLEIERMACHER nicht zuniichst so

ziologisch gemeint, sondern er versteht darunter das religiose Leben, wie es sich in der 
christlichen Gemeinschaft tatsiichlich entfaltet, im Gegensatz zu allen bloJ3en Abstrak
tionen und rationalen Formungen. 

() Glaubenslehre, § 24. 
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rechtliche Institution, als Heils- und Gnadenanstalt. Nur sofern sich 
der einzelne dieser groBen Gemeinschaft mit ihren autoritativen 
Anspriichen eingliedert, ihre Glaubenssatze annimmt, ihre Sakramente 
genieBt, sich ihrer hierarchischen Organisation gehorsam unterordnet, 
gewinnt er Halt und Wert und Bedeutung. Das personlich-religiose 
Verhaltnis des einzelnen zu Gott, das auch hier angestrebt wird, ist 
und bleibt kirchlich vermittelt. Ohne die Kirche ist der einzelne 
nichts, erst die Zugehorigkeit zur Kirche gibt ihm zwar nicht die 
GewiBheit, aber doch die Moglichkeit des Heils. 

Wir haben es also hier mit einem ausgepragten System von reli
giosem Autoritarismus zu tun l ). Alle LebensauBerungen sind ge
bunden an eine sichtbare und fiihlbare Autoritat, an die Autoritat 
der romischen Kirche, die, auf der breiten Grundlage der Tradition 
ruhencl, ihre Konzentration und ihre schadste Zuspitzung im Papst
tum findet, clessen unfehlbares Lehramt seit clem vatikanischen Konzil 
Glaubenssatz ist. Es ist, wie schon erwahnt, fiir jeden Geistestypus 
und besonders auch fiir jede Gestaltung des religiosen Lebens cha
rakteristisch, worin der Mensch seinen letzten Halt findet gegeniiber 
der ruhelosen Bewegtheit des Lebens, clie alles Feste immer wieder 
in Frage stellt und relativiert, gegen die Angst und Verzweiflung, die 
den Menschen zu erfassen droht, wenn er den Widerspriichen und 
Grenzen seines Daseins gegeniibersteht. 1m Katholizismus findet 
der Mensch diesen Halt, indem er un ter A ufgabe seines Selbst 
sich einem Objektiven unterwirft. Die katholische Kirche 
bietet ihm das Absolute in der festbegrenzten Form einer groBen, 
durch die Tradition von J ahrhunderten geheiligten Institution, der 
er sich unbedingt unterzuordnen hat unter Verzicht auf eigenes 
Meinen und eigenes Urteil. Auf diesem Boden wachst der Begriff 
des Dogmas, das rational geformte Glaubenslehre und zugleich 
unbedingt anzuerkennendes Glaubensgesetz ist. Glauben bedeutet 
hier Fiirwahrhalten, Annehmen der Kirchenlehre ohne personliche 
Stellungnahme, j a ohne eigenes Verstandnis; schon die sogenannte 
fides implicita, die Bereitwilligkeit zu glauben, was die Kirche glaubt, 
geniigt fiir den Laien. Innerhalb der Grenzen des Autoritativen kann 
und dad keine Kritik geiibt werden. Die Kirche fordert das Opfer 
der personlichen Selbstandigkeit, des eigenen Fragens und Wahlens, 
sie verlangt die Bereitschaft zum sacrificio del'intelletto. Das eigene 
Selbst wird zum guten Teil preisgegeben. Es herrscht ein MiBtrauen 
gegen das sUbjektive Meinen, gegen die personliche Dberzeugung, 
die als "Hochmut" gekennzeichnet wird. Ais Komplement dazu 

1) Uber den Autoritarismns als allgemeinen Geistestypus cf. JASPERS: Psychologic 
der Weltanschauungen. S. 282ff. 
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entwiekelt sich ein ganz eigentiimlicher Begriff der "Demut", von dem 
spater noeh eingehend zu handeln ist. 

Wiihrend die katholisehe Kirche einerseits die Unterwerfung unter 
ihre Autoritat, den Verzicht auf Kritik und Se1bstiindigkeit fordert, 
bietet sie andererseits ihren Gliiubigen das Bewu.Btsein voller 
Geborgenheit in einem festbegrenzten sieheren Gehause, in einem 
Objektiven, das von aller Unsicherheit subjektiven Meinens unberiihrt 
ist. Sie kommt damit dem Trieb des Menschen, etwas Endgiiltiges 
und Fertiges zu besitzen, entgegen; sie gibt ihm den Halt in einem 
Begrenzten, sie verhilft ihm zur Ruhe; in dem maehtigen festgefiigten 
Gebaude des romischen Kirchentums kann er sich wohl und sieher 
fiihlen. 

Wenn wir hier vom Katholizismus als von einem System autori
tativer Bindungen und rationaler Formen reden, behaupten wir nicht, 
daB in der romisehen Kirche der Individualismus der unmitte1baren 
Gottbezogenheit und die Irrationalitat des religiosen Erlebnisses iiber
haupt keinen Raum habe. 1m Gegenteil, gerade innerhalb dieser 
autoritativen Umzaunung, im Schutz dieser festen Formen und Bin
dungen kann sich tiefste personliehe Frommigkeit und ein religioser. 
Individualismus sublimster Art entwiekeln, man denke nur an die 
christlichen Mystiker aller Zeiten. "Die Mystik braueht das schiitzende 
Kirchendach, damit sie ungestort ihr stilles kontemplatives Leben 
fiihren kann, sie bralleht die harten Hiilsen und Krus.ten des Kirehen
turns, damit ihre zarte und empfindsame Herzensfrommigkeit nicht 
Schaden leidet1)". Aile die groBen katholisehen Mystiker waren so 
kirchentreu und kirehenergeben, daB sie sogar das saerificium in
tellectus, wenn es gefordert wurde, ohne Murren braehten - obwohl 
sie in ihrer mystisehen Gotteserfahrung vom kirehliehen Dogma weit 
entfemt und iiber alle kirchliche Autoritat hinausgehoben waren. 

Und in der katholisehen Kirche findet aueh die Irrationalitat der 
religiosen Erfahrung ihren Platz. In der Messe erleben taglich Tausende 
das tief irrationale Gefiihlsmoment des Erbebens vor dem "tremendum 
mysterium" und der wonnevollen Hingabe an das "fascinosum" 2). 
Von starkstem Gefiihlswert ist auch der Glaube an die sakramentale 
Gegenwart Christi in der im Tabemakel ausgestellten Hostie. Dieses 
geheimnisvolle Nahesein des Gottlichen gibt den starksten Antrieb 
zum Gebet uod zur andachtigen Versenkung: "Mit dem wuchtigen 
Glaubensgedanken, daB Gott im Altarsakramente ,wahrhaft, wirklich 
und wesentlieh' gegenwartig ist, verschmelzen noch starke asthetische 

1) HEII.ER: Das Gebet. S. 265. 
2) Cf. die Terminologie, die RUDOI.F Ono in seinem sehr bedeutsamen Bueh, "Das 

Heilige" (ro. Auf!. Breslau 1924) gepriigt hat. 
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Reize: die lautlose Stille, das durch die buntbemalten Glasfenster 
abgedampfte Sonnenlicht oder das nachtliche Dunkel, das ruhelos 
flimmernde und zitternde ,ewige Licht' vor dem Tabernakel, der 
das Gotteshaus durchstromende suBliche Duft. All diese asthetischen 
Erlebnisse vereinigen sich in einer eigenartigen, weichen, wonnigen 
Stimmung, die dem Glauben an Gottes sinnenfallige Prasenz gefuhls
maBige Tiefe und Warme verleiht. Die Tabernakelmystik gehort zu 
den wundervollsten Phanomenen, welche die Religionsgeschichte kennt; 
sie ist eine der verborgenen, unversiegbaien Quelladern der katho
lischen Frommigkeitl}." 

Der Katholizismus hat also seine Hohen und Tiefen, er hat innigste 
personliche Frommigkeit und mystische Gottesschau, er kennt die 
Schauer und Wonnen des Irrationalen. Aber er besitzt das alles 
innerhalb der festabgesteckten Grenzen eines Systems von Autori
taten, er besitzt das alles in kirchlicher Gebundenheit. 

In diesem Autoritarismus liegt die groBe Kraft der katholischen 
Kirche, darin ihre imponierende Einheit und Geschlossenheit, 
ihre Fahigkeit, Massen zu erziehen und zu leiten. Die Mehrzahl der 
Menschen braucht £iir ihr religioses Leben ein festes Gehause, ein 
fertiges Rezept, eine endgiiltige Institution. Und auch da, wo per
sonliches religioses Leben entsteht, ist der Autoritarismus, naiv und 
unproblematisch gelebt, "der MutterschoB und der Schutz der leben
digen Seele", in clem sich jene zarten Keime besser entwickeln konnen, 
als wenn sie zu fruh cler Zugluft der Kritik und des Zweifels ausgesetzt 
werden. 

In dem Autoritarismus der romischen Kirche liegt aber zugleich 
auch ihre Schwache uncl ihre Grenze. Ihre gewaltige Einheit, 
ihr uber alle Kritik erhabenes Dogma, ihre wunclervolle Organisation 
haben etwas Bestechendes - aber clas lebenclige Leben kennt eine 
solche Einheit nicht. Sie laBt sich nur erreichen durch kunstliche 
Isolierung, Verzaunung, Absperrung; cler lebendige Geist in seiner 
ruhelosen Bewegung, seinen Auflosungs- uncl U mschmelzungsprozessen, 
seinen immer neuen schopferischen Synthes~n muB hier irgendwie 
ausgesperrt bleiben. Die groBe Einheit cler romischen Kirche laBt 
sich nur erreichen, inclem Absolutes verencllicht uncl ein Endliches 
verabsolutiert wircl. Das Gottliche cler christlichen Botschaft wird 
hier in feste Formen, Lehren und Institutionen gefaBt, der Halt wird 
in einem begrenzten Gehause gefunden, und mit dieser Gehause
bildung ist auch die Tendenz zu einer Erstarrung und Verknocherung 
gegeben, die unaufhaltsam fortschreitet und die vielleicht ihren 

1) Hmr,ER: Das Gebet, S.325. Cf. auch I-IoENSBROI,cn: 14 Jahre Jesuit Bel. 2, 

S. n 
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scharfsten Ausdruck gefunden hat in jener Constitutio dogmatica 
des vatikanischen Konzils, die die LehrauBerungen des unfehlbaren 
Papstes ausdriicklich als irreformabel bezeichnet. 

Das autoritative System der kathoHschen Kirche versperrt den 
Ausblick auf das lebendige Leben, das kein dauernd Festes kennt, 
sondern nur die unendliche Bewegung des Infragestellens, Auflosens 
und Neuschaffens; es schlieBt die Situationen aus, in denen dem 
Menschen die mit seinem endlichen Dasein unvermeidlich gegebenen 
Grenzen, Widerspriiche und Sinnlosigkeiten zum BewuBtsein kommen. 
Wenn aber ein Mensch, der im Gehause des Katholizismus lebt, den
noch jene Grenzsituationen1) erfahrt, wenn ihm die unausweichlichen 
Antinomien des Daseins zum BewuBtsein kommen und. ihm den Sinn 
des Lebens zu zerstoren drohen, wenn der bisher als selbstverstandlich 
hingenommenen Gebundenheit die Moglichkeit der Freiheit, des 
Kampfes und der Entscheidung geg.eniibertritt, dann miissen auch 
innerhalb des Katholizismus Span n u nge n u nd Krise n entstehen, 
die das alte Gehause sprengen tmd zu neuen Lebensbildungen hin
fiihren. 

Diese Krisen konnen natiirlich von sehr verschiedener Art sein 
und an verschiedenen Punkten einsetzen. Die groBte Krisis des 
Katholizismus haben wir in der Reformation des 16. Jahr
h u nderts, und es liegt ganzimSinnedieser allgemeinen Untersuchung, 
wenn wir zuerst fragen, wie der innere ProzeB der Loslosung bei 
Luther selbst aussieht. 

Bei Luther beginnt die Krisis mit dem Erlebnis der Unentrinn
barkeit der Sch uld, das er im Kloster macht 2). Je starker in einem 
Menschen das Streb en nach sittlicher Vollkommenheit ist, je eifriger 
er nicht nur seine Handlungen, sondern auch seine Gesinnungen, ja 
aIle Bewegungen des seelischen Lebens der ethischen Selbstkontrolle 
unterwirft, desto weniger kann er je zu einer Befriedigung gelangen. 
Er forscht und forscht und findet nie etwas absolut Reines, iiberall 
lauert, wenn auch in n~ch so versteckter Form, die Schuld; er verliert 
den festen Boden unter den FiiBen, er gerat in qualende Unsicherheit; 
der letzte festeste Halt in der ethischen SelbstgewiBheit wird ihm 
genommen, er wird gerade "an der Wurzel seines eigenen Wertes 
und Sinnes zerstorend erfaBt" und in die Verzweiflung getrieben. 
Es ist das Erlebnis des Apostels Paulus, der mitten im Ringen um 
strengste Gesetzeserfiillung erfahren muB, daB das Gesetz nicht 

1) tiber den Begriff der Grenzsituation und der antinomischen Struktur des 
Daseins d. JASPERS: Psychologie der Weltanschauungen, S. 202 ff. 

2) tiber die Grenzsituatioll der Schuld d. JASPERS: Psychologie der We1tanschau
ungen, S. Z4zff. 
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lebendig macht, sondern totet, indem es in die Verzweiflung einer 
unendlichen ethischen Selbstreflexion treibt - und der sich aus 
diesem furchtbaren Widerspruch nur retten kann, indem er in volligem 
Falienlassen alier ethischen Selbstgeniigsamkeit, in der radikalen Ab
wertung a11er lIeigenen Gerechtigkeit", ein ganz neues Leben ergreift, 
das er in eigentiimlich paradoxen Ausdriicken als &~atoavv'YJ {ho:;;, 
(j",atoavv'YJ l~ :n{an;w~ beschreibt. 1m Ergreifen der gottlichen Gnade 
wird die Antinomie aufgehoben. 

Wenn sich auch Luther immer wieder auf dieses Erlebnis des 
Paulus beruft und in Paulus sich seIber gefunden hat, so liegt bei 
ihm der Vorgang doch etwas anders. Der Katholizismus ist nicht 
bloB Gesetzesreligion, er ist auch Gnadenreligion. Nur ist die Gnade 
hier gefaBt als sakramentale Gnade, als iibematiirliche Kraft, 
die durch die hierarchische Institution objektiv dinglich vermittelt 
wird. Diese dinglich vermittelte Gnade - die Sakramente wirken 
ex opere operato, also ohne personlich religiose Ergriffenheit - fordert, 
wenn der ethische Charakter der christlichen Religion gewahrt 
werden solI, zur Erganzung sittliche Priifung, ernstes Heiligungs
streben, Bewahrung in guten Werken. Die Wundermacht der ein
gegossenen Gnade und die natiirlichen Krafte des Menschen wirken 
in eigentiimlicher Weise zusammen. Gottliche Gnade und mensch
liche Freiheit -. Freiheit hier zu verstehen als die Fahigkeit des auf 
sich selbst gestellten Menschen zu seinem Hei! mitzuwirken - sind 
hier sozusagen ausbalanciert, und das Ausschlaggebende bleibt doch 
die kirchliche Institution mit ihren gnadenvermittelnden Sakra
menten, mit ihrer Kontro11e der ethischen Selbstpriifung in der 
Beichte, mit ihrem komplizierten System von Satisfaktionen tmd 
guten Werken. 

Wer sich dieser kirchlich autoritativen Leitung unbedingt iiber
laBt, ist geborgen, er braucht die Grenzsituation nicht zu erleben. 
Luther hat sie erlebt, indem ihn die zunachst ganz im Sinne der Kirche 
geiibte monchische Selbstkontrolle, die unaufhorliche, mit jeder 
neuen Beichte gesteigerte Selbstreflexion; die angstliche Durch
forschung der geheimsten Herzensregungen an jene Grenze trieb, wo 
es nichts unbedingt Reines mehr gibt, wo die Schuld unvermeid
lich wird. In verzweiflungsvollen Kampfen hat er es endlich gewagt, 
alle ethische SelbstgewiBheit, aIle Verdienstlichkeit eigener Werke 
fallen zu lassen und seinen Halt allein in der gottlichen Gnade zu 
suchen - in der Gnade, nicht als einer sakramental einzugieBenden, 
geheimnisvollen Substanz, sondem in der Gnade als dem durch 
Jesus Christus den Menschen offenbaren, siindenvergebenden Liebes
willen Gottes, der im Glauben frei und persOnlich ergriffen werden 
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muB. Das ist das Erlebnis Luthers, das seinen rationalen Ausdruck 
gefunden hat in der Lehre von der Rechtfertigung e sola fide. 

Der Protestantismus, der sich auf das Erlebnis Luthers griindet, 
tritt damit aus der Sphare des Autoritativen und Begrenzten in die 
Sphare des Geistes und der Freiheit. Der Halt, nach dem der einzelne 
strebt, liegt hier nicht im Endlichen, sondern im Unendlichen, in der 
lebendigen Kraft des Gla ubens. Glaube bedeutet hier nicht 
Fiirwahrhalten, nicht Unterwerfung unter eine Autoritat, iiberhaupt 
nicht einen bestimmten Inhalt, sondern Glaube bedeutet hier eine 
hochste Kraft des Geistes, eine freie Tat der Personlichkeit, eine Er
griffenheit der ganzen individuellen Seele; Glaube, der die letzte 
tragende Kraft j eder lebendigen Weltanschauung ist, bedeutet hier 
in spezifisch religioser Wendung die unbedingte willensmaBige Hin
gabe des einzelnen an den Gott, dessen Liebe sich in den beneficiis 
Christi dem Menschen entgegenbreitet, Glaube ist "velle et accipere 
oblatam promissionem", ist personliches Kindschaftsverhaltnis zu 
Gott. Solcher Glaube kann nicht einfach iibernommen, kann nicht 
gelehrt werden. Er ist wohl vermittelt durch das "Wort", durch das 
biblische Christusbild, aber er ist und bleibt doch immer wieder freie 
Tat des einzelnen, ganz personlicher Halt, der nicht errungen 
wird ohne Kampf, ohne Wagnis; es ist immer die Moglichkeit da, 
daB die Krisis, in der der Glaube errungen wird, statt zum Halt im 
Unendlichen zur volligen Haltlosigkeit, zum Nihilismus fiihrt. Wei! 
der Glaube lebendige Kraft ist, darum braucht und duldet er keine 
starren Formen, keine verfestigten, absperrenden Gehause. Der 
genuine Protestantismus als Glaubensreligion hat das Absolute nicht 
in einer starren objektiven Form, einem Dogma, einer bindenden 
Institution, sondern im Erlebnis, in der konkret indivicluellen Existenz. 

Wenn der Glaube in diesem Sinne in den Mittelpunkt gestellt wird, 
dann ist damit auch der schon erwahnte religiose Individualis
m us gegeben. Der einzelne steht unmittelbar zu Gott, die Gottes
gemeinschaft bedarf nicht der Vermittlung durch Menschen und 
Priester. Und es ist zugleich die religiose Gewissensfreiheit 
gegeben. Das glaubende Individuum fiihlt sich als solches frei, nicht 
gebunden an menschliche Autoritaten irgendwelcher Art, auch wenn 
sie noch so sehr mit dem Schein des Gottlichen umkleidet sind. Diese 
Freiheit ist allerdings keine Freiheit subjektivistischer Wil1kiir, sie 
ist vielmehr zugleich innerste Gebundenheit an das Absolute, 
an Gott. Luther nennt sein Gewissen, dessen Freiheit er auf dem 
Wormser Reichstag aller "gottlichen" Autoritat des Papstes und der 
Konzilien zum Trotz behauptete, nicht umsonst ein "in Gottes Wort 
gefangenes Gewissen". 
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1m Protestantismus liegt also das Hauptgewicht auf dem Glauben 
ais einer letzten persCinlichen Entscheidung, die jeder, sob aId er aus 
der autoritativen Gebundenheit der Erziehung in die personliche 
Verantwortlichkeit iibergeht, frei fiir sich se1bst vollziehen muB. 
Trotzdem miissen auch im Protestantismus, besonders wenn auf 
seinem Boden eine dauernde religiose Gemeinschaft, eine Kirche ent
stehen soIl, gewisse feste Formen und Geha use herausgebildet 
werden, wie sie das Leben immer wieder hervorbringt und immer 
wieder braucht. Es ist psychologisch betrachtet der gleiche ProzeB, 
den MAX WEBER unter soziologischen Gesichtspunkten als Versach
lichung des Charismas schildert. Aber der Protestantismus hat, 
wenigstens solange er genuin ist, das Bestreben in sich, diese Formen 
gleichsam immer in der Schwebe zu halten, sie immer wieder 
aufzulosen, umzuschmelzen und neu zu bilden; sie durfen nie zu fertigen, 
endgiiltigen Gehausen erstarren und damit das Leben ausschlieBen. 
Der Halt darf nicht wieder ins Endliche und Begrenzte gelegt werden, 
sondern allein in die lebendige Bewegttng des Glaubens. 

DaB der Protestantismus als Religion des Geistes den Halt im 
Unendlichen bietet, darinliegt seine Gro13e. Er erfaBt den einzelnen 
im Kern seiner Personlichkeit; er schlieBt das Leben nicht aus, er 
sperrt nicht ab gegen die Grenzsituationen, sondern er uberwindet 
Angst und Verzweiflung durch jene hochste Kraft der Personlichkeit, 
die, ohne die antinomische Struktm des Daseins zu verdecken, leben
digen Halt und Sinn verleiht. Aber es liegt darin zugleich auch seine 
eigentumliche Schwache und Gefahr. Er hat kein festes end
giiltiges Gehause zu bieten, keill ein fiir aUemal fertiges Dogma, 
auch kein kirchlich autoritatives Sittengesetz; denn seinem Glaubens
begriff entspricht nm die reille Gesinnungsethik, ~ie keine fertigen 
Rezepte kennt, sondem nur den freien Trieb des eigenen Gewissens. 
Eben darttm fehlt ihm die imponierende Geschlossenheit Uild Uni
formitat, die eminent kirchenbildende und massenpragende Kraft 
des Katholizismus. Die lebendige Geistigkeit des verantwortungs
vollen Subjekts ist schlieBlich immer nur eine Sache der Wenigen. 
Fiir die Vielen ist die personliche Entscheidung, die im Akt des Glau
bens liegt, zu schwierig; denn sie setzt eine betrachtliche seelische 
Reife voraus. Der Bruch mit aller auBeren Autoritat fiihrt bei all 
den Menschen, die nicht fahig sind, den Halt im Unendlichen, in 
der personlichen Hingabe an Gott, zu gewinnen, leicht in die Halt
losigkeit, in die Auflosung, in den Nihilismus. 

Es fehlt nun freilich auch im Protestantismus keineswegs an Ver
suchen, ahnlich dem Katholizismus feste Geha use zu schaffen, in
dem ein bestimmtes Endliches verabsolutiert wird. Auch der 
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Protestantismus kennt den Trieb, in einem Endgiiltigen und Fertigen 
zur Ruhe zu kommen, und auch hier hat jede rational formulierte 
Lehre, die das urspriingliche Leben zu fassen sucht, die Tendenz, 
zum festen unveranderlichen Gehause zu erstarren. So erklaren sich 
eine Reihe von Erscheinungen, die bier natiirlich nur fliichtig ge
streift werden konnen. Das groBe Erlebnis Luthers verfestigt sich 
zu der komplizierten Rechtfertigungstheorie der altprotestantischen 
Theologie, die im 17. Jahrhundert eine Scholastik auf evangelischem 
Boden ausbaut. Den Bekenntnisschriften der Reformationszeit wird 
eine bindende Autoritat beigelegt, der sich der einzelne unbedingt 
zu unterwerfen hat. In Analogie zu dem Dogma vom unfehlbaren 
Lehramt des romischen Papstes geht die lutherische Orthodoxie des 
17. Jahrhunderts in nicht wenigen Vertretern so weit, die Confessio 
Augustana als infallibel zu erklaren. Wahrend fiir Luther die Schrift 
nur insofern Autoritat ist, als sie "Christum treibet" , als sie AustoB 
wird zu der entscheidenden Bewegung des Glaubens, wird nun der 
Bibelbuchstabe zur bindenden Autoritat verabsolutiert. Die Theorie 
der Verbalinspiration legt sich wie ein erstarrender Reif iiber das 
Glaubenszeugnis der Heiligen Schrift, und die Tendenz nach Ab- , 
sperrung und Verzaunung geht so weit, daB die Baseler Theologen 
im 17. Jahrhundert sogar die Vokalisatioll des hebraischen Textes 
fiir inspiriert und damit fiir unantastbar erklaren. 

Solche Bindungen an ein objektiv Gegebenes, die unvermeidlich 
zur Erstarrung und Mechanisierung des Lebens fiihren, widersprechen 
der urspriinglichen Geistigkeit des Protestantismus. Es treten daher 
mit innerer Notwendigkeit immer wieder Gegenbewegungen auf, 
die die starren Gehause zugunsten einer lebendigen Innerlichkeit des 
Glaubens aufzulosen streben. Eine solche Bewegung aus dem Zentrum 
des religiosen Lebens gegen die erstarrte Orthocloxie ist cler Pietis
m us, der freilich auch seinerseits wieder zu eigentiimlichen Bindungen 
fiihrt, weniger an eine objektive Lehre - obwohl cler Pietismus zu 
Beginn des 19. J ahrhunderts eine merkwiirdige Union mit der neu
erwachenden konfessionellen Orthodoxie eingeht - als an gewisse 
psychologische Schemata der inneren Umwandlung, der Erweckung 
und Bekehrung, die der seelischen Entwicklung des einzelnen auf
gezwungen werden, wodurch auch wieder eine Verengung und Aus
schlie Bung der unendlichen Moglichkeiten des Lebens eintrittl). So 
ist die innere Geschichte des Protestantismus ein bewegter Proze13: 
festeFormen werden gebildet, wieder in Frage gestellt und aufgelost 
und in lebendiger Synthese neue Formen geschaffen. Daher die groBe 

1) Cf. die schematisierte Krisis beim Methodismus. Dariiber auch JAMES-WOB
BERMIN: Die rig. Erfahrung, S. 184f. 
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Mannigfaltigkeit der Lebenserscheinungen des Protestantismus, seine 
Unruhe und Bewegtheit, die so seltsam absticht gegen die groBe, feste, 
ruhevolle Existenz der romischen Kirche und darum auch von katho
lischer Seite immer wieder als Symptom der baldigen Selbstauflosung 
und Zersetzung des Protestantismus gedeutet wird 1). 

Unsere bisherigen Erorterungen waren von der Krisis des Katholi
zismus in der Reformation des 16. J ahrhunderts ausgegangen. Aus 
dem Zentrum des religiosen Lebens, aus der Frage nach dem Ver
haltnis des einzelnen zu Gott, war damals die Bewegung hervor
gebrochen und hatte das autoritative System der romischen Kirche 
von innen her aufgelost. Es gibt nun auch noch eine andere, gerade 
entgegengesetzte Moglichkeit, den Autoritarismus zu zerstoren, 
nicht von innen heraus, sondern von auBen her, namlich durch ra tio
nale Kritik. Sobald sich das religiose Leben in objektiven Formen, 
in einem Dogma, in einer autoritativen Institution verauBerlicht, 
ist es der rationalen Kritik mit ihrer eigentiimlichen Tendenz zur 
Relativierung und Auflosung ausgesetzt. Die Krisis, die von hier aus 
dem autoritativen System des Katholizismus droht, ist zum erstenmal 
in groBem MaBstab akut geworden in der A ufklarung des 18. J ahr
hun d e r t s, einer Geistesbewegung, die sich der romischen Kirche 
ebensogut bemachtigt hat wie des damals in der Orthodoxieer
starrenden Protestantismus. Das Eigentiimliche dieser Krisis liegt 
darin, daB hier der Halt nicht im Unendlichen gesucht wird, sondern 
wiederum in einer eigentiimlichen Begrenzung, im Verstand, in 
der Eigengesetzlichkeit des Rationalen, in dem, was man verstehen 
kann und was eben dadurch fixierbar und endlich ist. Der einzelne 
fiihlt sich geborgen als Denkender, das Weltbild, das im Endlichen 
iiberall Sinn und Zweck zu erkennen sucht, ist eindeutig und ge
schlossen, und eben damit bleibt die irrationale Fiille des Lebens 
mit seinen unlosbaren Antinomien, an denen sich die Kraft des 
Glaubens entziindet, auch hier ausgesperrt. Es gilt auch auf dem Gebiet 
des Religiosen nur das, was der Verstand in Begriffen zu erfassen 
vermag, und damit wird die bunte Mannigfaltigkeit der lebendigen 
Religion reduziert zu dem farblosen, blutleeren Gebilde der "natiir
lichen Religion" - neb en dem Reichtum der Gestaltungen, wie 

1) In iiberraschend feinem Verstiindnis wendet sich HERMANN SCHELL gegen dieses 
den meisten Katholiken gelaufige Rechnen mit der Selbstauflosung des Protestan
tismus: "Allein der groBte Fehler bei dieser Rechnung liegt darin, daB die Starke 
des Protestantism us gar nicht in seinem mehr oder weniger orthodoxen 
Bekenntnis beruht, sondern eben in jenem Prinzip personlicher Geistes
betatigung auf religiosem Gebiet, das jetzt zur Zersplitterung hinsichtlich des 
Bekenntnisses fiihrt, aber auch wieder zu konservativer Besinnung fiihren kann, wie 
einst im dogmatischen Zeitalter, das auf die erste Sturmflut des Geistes folgte." (Der 
Katholizismus als Prinzip des Fortschritts, S. 10. 1897.) 

Heinsius, Krisen katholischer Frommigkeit. 2 
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sie das Leben hervorbringt, "nur eine unbestimmte, diirftige und 
armse1ige Idee, die flir sich nie eigentlich existieren kann"l). Bei 
dem Dbergang von der Geborgenheit in einem System von Autoritaten 
zum Halt im eigenen Denken bleibt man sozusagen auf dem gleichen 
Niveau, man verharrt im Begrenztenj das lebendige Leben ist 
beide Male irgendwie ausgesperrt. Der Rationalismus als Geistes
typus hat keinen Sinn flir die geschichtliche Wirklichkeit; er verhalt 
sich schroff ablehnend gegen alles rein GefiihlsmaBige, Verschwom
mene, Mystische. Er hat keine schopferische Kraft, sondern bleibt 
wesentlich in der negierenden Opposition gegen die Autoritat stehen. 
Von der Zersprengung des autoritativen Systems des Katholizismus 
durch rationale Kritik flihrt kein direkter Weg weder zum evan
gelischen Glaubenserlebnis noch zu einer anderen Form lebendig 
religiOser Innerlichkeit; sondern sie tendiert zum religiOsen Indiffe
rentismus und zu dem, dem Halt im Unendlichen gerade entgegen
gesetzten Halt im SelbstbewuBtsein, in der eigenen endlichen Indi
vidualitat. 

Der Ka tholizis m us hat sich dem durch die rationale Kritik 
der Aufk1arung auch bei ihm angebahnten Auf1osungsprozeB dadurch , 
entzogen, daB er in der Restauration zu Beginn des 19. J ahrhunderts 
sein autoritatives System nur urn so konsequenter ausbaute und sich 
gegen alle liberalen und fortschrittlichen Stromungen der Zeit ab
sperrte. Wenn ganz analog im Protestantism us die rationale 
Kritik an den auch von ihm ausgebildeten objektiven Verfestigungen 
einsetzt, so kann dieser ProzeB wohl dazu dienen, den verschiitteten 
Weg zu der lebendigen Innerlichkeit des Glaubens wieder freizu
machen und aus dem wankend gemachten Halt im Begrenzten zum 
Halt im Unendlichen zuriickzuflihren. ,Er kann aber auch dem 
Protestantismus zur Gefahr werden, indem er die in dessen lebendiger 
Beweglichkeit immer mitgesetzten Tendenzen zur Auf1osung, zum 
Nihilismus verstarkt. Der religiose Individualismus der unmittelbaren 
Beziehung zu Gott schtagt dann leicht urn in den atomisierenden 
Individualismus des auf sich selbst gestellten einzelnen; die Frei
heit des an Gott gebundenen Gewissens sch1agt urn in die Willkiir 
des Individuums. Es kann dann auf dem Boden beider Konfessionen 
ein religioser Liberalismus entstehen, der von der Opposition lebt, 
der im Begrenzten verharrend blind ist fiir die tiefe Irrationalitat 
des religiosen Lebens und das Wagnis des Glaubens; dessen Wesen 
im letzten Grunde Negation ist. 

Wenn der Protestantismus seinem Lebensprinzip treu. bleiben 
will, dann darf er in keiner der beiden Formen von Verfestigung und 

1) SCHl:,EmRMACHER: Reden, S,248. 
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Begrenzung verharren, weder im Autoritarismus noch im Liberalismus; 
er muB sie immer wieder von innen heraus auflosen. Es liegt tief 
begriindet im Wesen des Protestantismus, daB seine innere Bewegung 
nie zur Ruhe kommen darf, daB er nie endgiiltig festen Boden ge
winnen kann. Well er das Absolute nicht in einem Objektiven besitzt, 
sondern nur in der individuellen Existenz des glaubenden Subjekts, 
darum befindet er sich gleichsam stets im Zustand labilen Gleich
gewichts; er kann die Stabilitat des Katholizismus nie erreichen 
oder auch nur anstreben, ohne sein eigenstes Wesen zu verleugnen. 

Darin liegt, wie schon erwiihnt, die eigentfunliche GroBe des Pro
testantismus - aber auch der Grund, warum sich viele Menschen 
in ihm nicht befriedigt fiihlen konnen. Wer nicht fahig ist, den Halt 
in der freien Tat des Glaubens zu gewinnen - "denn der Glaube ist 
nicht jedermanns Ding"l) -, der muB eine solche standige Bewegung 
als beangstigende Unsicherheit empfinden und nach einem festen 
Gehause, nach einer unbedingten Autoritat verlangen. 

Von hier aus erklart sich die Mehrzahl der Krisen, die yom Pro
testantismus zum Katholizismus hinfiihren und haufig auch den 
auBeren Dbertritt zur Folge haben. Es ist der Drang nach einem 
festen Halt, nach einem begrenzten Gehause, in dem sich der 
einzelne geborgen fiihlen kann. Dieser Drang ist besonders stark. 
bei irgendwie lebensschwachen, "substanzarmen" Menschen, die gerade 
in der Unterordnung unter eine autoritative Leitung eigenen Wert 
zu gewinnen und der eigenen Verantwortlichkeit zu entgehen suchen. 
Der gleiche Drang ist auch stark in Zeiten a u.f3erer Unsicherheit. 
Da erscheint die katholische Kirche, der Felsen Petri, als einziger 
Hort der Autoritat auch gegeniiber politischen Umwalzungen - wah
rend der Protestantismus in seiner Unruhe und.' Bewegtheit von 
katholischer Seite leicht als Verbiindeter revolutionarer Bestrebungen 
beargwohnt wird. Charakteristisch ist in diesem Zusammenhang 
z. B. der Fall des bekannten Staatsrechtslehrers der Reaktionszeit, 
KARL LUDWIG VON HALI,ER, der zum Katholizismus iibertrat, um 
dem Ideal eines strengen Autoritarismus, das er auf staatlichem Gebiet 
eifrig verfocht, auch auf kirchlichem Gebiet zu huldigen 2). Von be
sonderer Eigenart sind die Konversionen der Romantiker. Mit dem 
Bediirfnis nach Halt, der Reaktion gegen den gesteigerten Individualis
mus der Romantik, verbindet sich Schwarmerei fiir die mittelalterliche 
Kirche und asthetische Wertschatzung des katholischen Kultus. Die 
Konversion geschieht nicht in eigentlicher personlicher Verantwort
lichkeit, sondern in eigentiimlicher Weise genieBend, nicht mit der 

1) 2. Thess. 3, 2. 

2) K. L. V. HAT.LER, 1768-1854, Staatsrechtslehrer in Bern, 1820 iibergetreten. 

2* 
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Richtung auf die Sache, sondern auf das neue Erlebnis, das man aus
kostet, ohne sich dabei gebunden zu fiih1en 1). 

Aus der gewonnenen Einsicht in die Struktur des Katholizismus 
a1s Geistestypus 1aBt sich nun ein Schema fiir die verschiedenen Arten 
von Krisen, die auf seinem Boden eintreten konnen, gewinnen. Es 
zeigt sich schon hier eine ganze Fiille von Moglichkeiten. 

Jede Krisis bedeutet einen Wendepunkt des inneren Lebens, einen 
Umschme1zungsprozeB, in dem das a1te Gehause irgendwie aufge10st 
und ein neuer Halt gesucht wird. 

Wenn die Krisis das religiose Grundverhaltnis, die Stellung 
des einze1nen zu Gott betrifft, werden ahnliche Erlebnisse eintreten, 
wie wir sie bei Luther kennengelernt haben. Der Mensch wird hier 
im Kern seines Wesens und seines Sinnes erfaBt, Angst und Ver
zweiflung sind charakteristische Beg1eiterscheinungen der inneren 
Umstellung. Man kann in diesem Fall von einer Krisis im Wesent
lichen, im Zentrum sprechen. Der hier geschi1derte ProzeB kann 
so tief eingreifen, daB er einen vollstandigen Bruch mit dem Katholizis
mus zur Folge hat, er kann sich auch, ohne die Grenzsituation wirklich 
zu erreichen, darauf beschranken, das religiose Erbgut aus seinen. 
erstarrten Formen herauszulosen und mit neuer Warme gegenwartiger 

. religioser Erfahrung zu durchdringen. 
Eine ganz andere Moglichkeit ist die, daB die Krisis hervor

gerufen wird durch verstandesmaBige Zweifel am kirchlichen 
Dog m a. Dieser ProzeB kann ganz ohne auBere LoslOsung yom 
Katholizismus verlaufen, er kann aber auch zum Protestantismus 
hiniiberfiihren, der dem Katholiken hier meist in seiner rationalisti
schen oder liberalen Form gegeniibertritt; es wird in diesem Fall 
kein neuer religioser Halt, sondern in erster Linie Befreiung von 
auBerer Autoritat, Freiheit des Priifens und Forschens gesucht. Das 
religiose Grundverhaltnis wird kaum beriihrt. Man bleibt auf gleicher 
Flache; es wird nur ein Halt im Begrenzten mit dem andern ver
tauscht, der Halt in einem objektiv Gegebenen mit dem Halt im 
eigenen Denken, nicht der Halt im Unendlichen gefunden. Man kann 
bei dieser Krisis religios ganz indifferent bleiben. Es ist ein groBer 
Unterschied, ob das alte Gehause durch eine positive religiose Kraft 

1) Feine Bemerkungen uber diesen Geistestypus bei SCHI.EIERMACHER: Reden, 
S. 157 f.: "Den phantastischen Naturen gebricht es an durchdringendem Geist, an 
Fiihigkeit sich des Wesentlichen zu bemiichtigen. Ein leichtes abwechselndes Spiel 
von schonen, oft entzuckenden, aber immer nur zufiilligen und ganz subjektiven 
Kombinationen genugt ihnen . .. Bald entziindet sich ihr Gemut, aber nur mit einer 
unsteten, gleichsam leichtfertigen Flamme: sie haben n ur Anfiille von Religion, 
wie sie sie haben von Kunst, von Philosophie und allem GroBen und Schon en, dessen 
Ober£liiche sie einmal an sich zieht." 
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gesprengt wird oder durch bloBe Wahrhaftigkeit und Kritik. Dieser 
ProzeB, der nicht den Kern des Lebens beriihrt, nicht eigentlich an 
die Grenzsituationen heranfiihrt, sondem hauptsachlich in der Sphare 
des Rationalen verlauft, kann als Krisis im Unwesentlichen, in 
der Peripherie bezeichnet werden. 

Zwischen diesen beiden extremen Moglichkeiten, die selten ganz 
rein in die Erscheinung treten, liegen natlirlich verschiedene Mi
schungen und Zwischenformen. 

Aus den bisherigen Ausfiihrungen ergeben sich noch folgende 
Prinzipien der Variation: 

1. In Hinsicht auf den A usgangspunkt der Krisis: ob der 
einzelne mit dem Gehause des Katholizismus innerlich stark ver
wachsen ist - dadurch wird die l~oslOsung auBerordentlich schmerz
lich empfunden - oder ob schon frliher eine Lockernng eingetreten 
ist. Ob er wesentlich und bewuJ3t in dem autoritativen Gefiige des 
Katholizismus lebte oder naiv und unproblematisch. 

2. In Hinsicht auf den Endpunkt der Krisis ergeben sich folgende 
Moglichkeiten: 

Der ProzeB wird nicht zu Ende gefiihrt, sondem in der Angst 
der Krisis fllichtet der Mensch wieder in das alte Gehause zuriick, 
unterwirft sich von neuem der kirchlichen Autoritat, oder es wird 
bei weitgehender Loslosung doch ein Bruchstlick des alten Gehauses 
beibehalten. 

Die Loslosung yom Katholizismus als Geistestypus vollzieht sich 
vollstandig, der einzelne gewinnt aber keinen neuen Ralt, sondem 
verfallt dem Nihilismus, d. h. einer fortschreitenden inneren Auf
losung und Halt1o~igkeit. 

Der ProzeJ3 wird zu Ende gefiihrt, der einzehte gewinnt einen 
neuen Halt, im Begrenzten oder im Unendlichen, bleibt aber auBerlich 
innerhalb der katholischen Kirche. Oder er vollzieht auBerlich den 
Schritt zum Protestantismus und lebt dort entweder im Positiven 
des neugewonnenen religiosen Grundverhaltnisses oder in der Nega
tion seiner frliberen Bindungen. 

Soweit die allgemeinen Linien. Das librige ist Sache der Kasuistik. 
Die Richtigkeit der allgemeinen Betrachtung muB sich darin erweisen, 
daB durch sie die konkreten Einzelfalle in ihrer psychologischen Struk
tur moglichst durchsichtig werden. 



III. Kasuistik. (Die einzelnen Faile.) 
Wenn wir uns nun von den groBen Linien des allgemeinen Teils, 

der als Untedage der kasuistischen Arbeit in Umrissen ein Ganzes 
zeigt, der Fiille des historischen Materials zuwenden, ergeben sich 
gewisse Schwierigkeiten, die schon in der Einleitung angedeutet 
wurden. 

Wir haben es mit historischen Individ uen zu tun, mit Men
schen,. die unter bestimmten andersartigen Zeitbedingungen standen 
als die'Menschen der Gegenwart. Wir konnen also die Bilder der 
seelischen Vorgange, die sich uns ergeben, sozusagen nicht einfach 
auf ein weiBes Blatt zeichnen wie etwa die Ergebnisse eines psycho
logischen Experiments oder die Beobachtungen liber die einzelnen 
Fane in einer psychiatrischen Klinik; wir miissen auch den zeit
und geistesgeschichtlichen Hin tergrund mit beriicksichtigen.' 
Da es nun aber nicht moglich ist, bei jedem einzelnen Fall diesen 
Hintergrund besonders zu zeichnen, so ist es methodisch das Ge
wiesene, wenn wir aus der bunten Mannigfaltigkeit des historischen 
Materials diejenigen Falle zu Gruppen zusammennehmen, bei denen 
die allgemeinen Zeitverhattnisse, das geistesgeschichtliche Milieu, die 
gleichen sind. Nur so konnen wir innerhalb der einzelnen Gruppen 
unter vergleichbaren Bedingungen arbeiten, was fiir die Exakt
heit der Untersuchung von groBer Wichtigkeit ist. Eine solche 
Gruppeneinteilung ist nicht etwa nur unter historischen, sondern 
gerade auch unte! psychologischen Gesichtspunkten berechtigt. 
Denn mit der Gleichheit des historischen Milieus ist auch eine Gleich
heit gewisser seelischer Einstellungen und We1tbilder, eine Gleich
heit des allgemeinen Weltanschauungshintergrundes gegeben. Von 
diesem Gemeinsamen erst konnen sich die individuellen Variationen 
deutlich abheben 1). 

Fiir unsere Untersuchung lassen sich am besten folgende drei Grup
pen historisch-psychologischer Vergleichbarkeit aufstellen: 

I. die Krisis auf dem Boden des vergeistigten, pietistisch ver
innerlichten~ Katholizismus zu Beginn des vorigen J ahrhunderts, 

2. die Krisis auf dem Boden der Aufk1arung und der ration a
listischen Zersetzung des Katholizismus, 

1) Uber vergleichbare Bedingungen der nichtexperimentellen Beobachtung 
d. WII,I,IAM STERN: Die differentielle Psychologie, S. 72. 



KASUISTIK. (DIE EINZELNEN FXLLE.) 23 

3. die Krisis auf dem Boden des liltramontan verengten Katholizis
mus und der modernen Weltanschauungskampfe. 

Unser vorziiglichstes Material sind personliche A u13erungen 
einzelner Menschen in Briefen, TagebuchbIattern, Selbstbiographien. 
Dabei ist aber stets zu bedenken, daB wir auch in solchen primaren 
Quellen die Krisis selbst, den inneren UmschmelzungsprozeB nicht 
unmittelbar, nicht an sich fassen, sondern immer durch das Medium 
der Selbstbeobachtung und Selbstbeurteilung der betreffenden In
dividuen. Darum ist auch hier mit den Fehlerq uellen zu rechnen, 
die der Anwendung der Selbstbeobachtung und Selbsterinnerung 
immer drohen. Es ist nicht jeder in gleichem MaBe zur seelischen 
Selbstanalyse befahigt; die Unbefangenheit und Objektivitat der 
Darstellung kann unter dem Hereinspielen von Wertgesichtspunkten 
irgendwelcher Art, in einzelnen Fallen auch unter Ressentiment
falschungen leiden; eine eigentiimliche Art seelischer Scham kann 
den einzelnen davon abhalten, seine innersten Seelenregungen an 
das Licht des reflektierenden BewuBtseins zu ziehen. N och vorsichtiger 
ist natiirlich mit schon fertigen Biographien umzugehen, da sich hier 
zwischen die seelische Wirklichkeit und uns noch die Darstellung 
und Beurteilung des Biographen schiebt, der - besonders bei Kon
vertitenbiographien ist diese Gefahr groB - durch eigene Wertungen 
in seinem Urteil beeinfluBt wird und den Konvertiten durch die Brille 
erner Partei sieht. Darum tun wir gut, solche Fremdurteile moglichst 
auBer Spiel zu lassen und uns auch bei der Beniitzung von Biographien 
an das darin aufgenommene autobiographische Material zu halten. 
Wir werden unsere Ausfiihrungen tunlichst nur mit eigenen Aus
sagen der betreffenden Konvertiten belegen 1). 

Ein Rest von Unerklarbarem wird natiirlich immer bleiben. 
Warum jeweils die innere Krisis gerade so eintritt und so verlauft, 
laBt sich nicht restlos verstehen, urn so weniger, als der Vorgang der 
Konversion nicht in der rationalen Oberflache des seelischen Lebens 
verlauft, sondern das Menschenwesen in jenen irrationalen Tiefen 
erfaBt und aufwiihlt, in die auch die scharfste Selbstbeobachtung 
nicht mehr eindringen kann. 

Unsere Bearbeitung des historischen Materials steht unter der 
Aufgabe, die Krisen der katholischen Frommigkeit und den ProzeB 
der Konversion anschaulich zu machen, und muB sich, wenn sie nicht 
ins Uferlose geraten will, streng auf diese A ufgabe konzen
trieren. Das uns vorliegende Material fiihrt ja auch noch auf andere 

1) Uber die Beniitzung von Biographien zu psychologischen Untersuchungen 
d. auch W. STERN: Differentielle Psychologie, S. 140ff., und J. SCHLUTER: Religions
psychcilogische Biographienforschung. Archiv f. Religionspsychologie Bd. I, S. 202££. 
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wichtige und interessante psychologische Probleme, denen in Einzel
untersuchungen nachzugehen ware. Um nur einiges zu nennen: 
die Bedeutung der religiosen Erziehung, das Festhalten gerade der 
ersten religiosen Eindriicke, das Problem der Nachahmung im reli
giOsen Leben, der EinfluB der Temperamente cider der Geschlechts
reife auf die religiose Entwick1ung, die Auswirkung bestimniter Ein
stel1ungen auch auBerhalb der religiosen Sphare - so verbindet sich 
mit dem religiosen meist der politische Liberalismus - und anderes 
mehr. Von all dem kann hier nur die Rede sein, soweit es fUr das 
Verstandnis der zu untersuchenden Erlebniseinheit notwendig ist. 
Doch sol1 das Interessanteste fur etwaige Spezialuntersuchungen 
wenigstens angemerkt werden. 

In der Einzelausfiihrung sol1 jedem der genannten drei Abschnitte 
eine kurze Charakteristik des zeitgeschichtlichen Hinter
grundes vorangehen. Aus praktischen Grunden, um unnotige 
Wiederholungen zu vermeiden, beginnt die Behandltmg jedes einzelnen 
Falles mit ganz kurzen, auf die auBeren Daten sich beschrankenden 
biographischen Notizen. 

1. Die Krisis auf dem Boden des refigios verinnerlichten 
Katholizismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 

Der heutige Katholizismus steht unter dem Zeichen des Ultra
montanismus, d. h. die kirchlich autoritative Gebundenheit aller 
LebensauBerungen ist aufs konsequenteste durchgefiihrt und kon
zentriert in der absolutistischen Machtfiille des romischen Papsttums. 
Um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts gab es innerhalb des 
Katholizismus auch freiere Strom ungen. Hatte einerseits die 
Aufk1arung einen stellenweise ziemlich weitgehenden Zersetzungs
prozeB angebahnt, so war andererseits eine eigentumliche religiose 
Verinnerlichung und Spiritualisierung des Katholizismus ein
getreten. 1m Mittelpunkt dieser Bewegung steht JOHANN MICHAEL 
SAILER, der Landshuter Professor und spatere Bischof von Regens
burg, ein Mann von inniger Frommigkeit und von der Liebenswiirdig
keit eines Heiligen, der "die innerlich sUbjektive Seite des Christen
tums" machtig betonte, mild gegen Andersgl8.ubige, befreundet mit 
LAVATER und MATTHIAS CLAUDIUS, ein Geistesverwandter des von 
ihm hochverehrten Bischofs FENELoN, bei aller Spiritualisierung des 
Katholizismus doch ein treuer Sohn seiner Kirche, deren auBerlich 
autoritative Seite er nie preisgeben wo11te. Neben dieser Bewegung, 
die durch die zahlreichen Schiller SAILERS ziemliche Bedeutung ge
wann, Iiiuft, sich vielfach mit ihr beriihrend, eine andere Richtung 
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her, eine "Erweckungsbewegung" auf katholischen Boden, die 
auch, historisch betrachtet, zu den merkwiirdigsten Erscheinungen der 
neueren Kirchengeschichte gehort. Diese Bewegung, die im siidlichen 
Bayern, im Gebiet des Bistums Augsburg, von MARTIN Boos ausgeht, 
wird wegen mancherlei schwarmerischer Ausschreitungen von ultra
montaner Seite als "Aftermystizismus" verurteilt und hat ihre Par
allele auf protestantischem Boden in der neupietistischen Erweckungs
bewegung zu Beginn des vorigen J ahrhunderts, ohne daB jedoch, 
trotz mancherlei personlicher Beziehungen zwischen den Erweckten 
beider Kirchen, von einem Abhangigkeitsverhaltnis die Rede sein 
konnte. Pietistisch ist an dieser Bewegung das gesteigerte Siinden
bewuBtsein, das haufige Verweilen bei der erbsiindlichen Verderbtheit 
der menschlichen Natur und das ebenso gesteigerte personliche Heils
verlangen; pietistisch ist der Individualisml1s des unmitte1baren Ver
haltnisses des einzelnen Zl1 Gott und der Zug zu mystischer Ver
innerlichl1ng. Pietistisch ist endlich der Drang zur Sektenbildl1ng, 
der die auf katholischem Boden so ganz irregl1laren Erscheinungen 
der Bildung von Konventikeln und des Laienpriestertums von Stunden
haltern hervorbringt. 1m Hinblick auf diese soziologischen Auswir
kungen kann man die sudbayrische Erweckungsbewegung als die 
letzte Sektenbewegung auf dem Boden des nachtridentinischen Katho
lizismus bezeichnen 1). Die katholische Kirche muB in der Konsequenz 
ihres autoritativen, hierarchisch-sakramentalen Systems diese Bewegung 
ausstoBen. Fur den einzelnen bleiben nur drei Moglichkeiten: das 
Zuruckbiegen Zl1m Katholizisml1s, die neue Unterwerfung unter die 
kirchliche Autoritiit oder aber der Weg zur Separation oder zum Pro
testantismus. Gerade in dem gesteigerten SiindenbewuBtsein und in 
dem religiOsen Individualismus des Heilsverlangens der Erweckungs
bewegung liegen Momente, die zum Protestantismus hinuberleiten 
konnen. 

Den Einzelal1sfiihrungen sei noch die psychologisch feine Charak
teristik vorausgeschickt, die SAILER selbst von seinen Freunden aus 
der Erweckungsbewegung gibt, indem er sie von den "mechanischen" 
und "scholastischen" Katholiken unterscheidet: 

"Es gibt I. wohlmeinende mechanische Christen, die ihren 
Katechismus auswendig gelernt und nie zum klaren BewuBtsein 
dessen, was sie im Grunde glauben, durchgedrungen sind. Sie tragen 
die Schale des Bekenntnisses andachtig umher und haben den 
Kern der Wahrheit noch nie richtig verkostet. Diese fanden unser 
Wort und unser I .. eben neu; sie stieBen sich also an uns und sagten: 

1) Eine umfassende Monographie tiber diese Bewegung ist noch nicht vorhanden, 
nur einzelne Notizen in kirchenhistorischen Gesamtdarstellungen. 
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Das ist ein neuer Glaube -ob wir gleich nt1r das im Geiste erkannten 
und im Leben darstellten, was sie nach dem Buchstaben auf
faBten und nach dem Buchstaben erkannten. 

Es gibt 2. scholastisch gebildete Christen; die konnen das, 
was das Volk buchstablich bekennt und mechanisch nachspricht, im 
Begriffe denken, im S yste m beweisen, in miindlichen Disputationen 
verteidigen, in Schriften darlegen; aber insofern sie selbst ohne Er
fahrung, ohne inneres Leben des Glaubens, ohne eigentliche An
schauung des GOttlichen geblieben sind, werden sie, was das Volk 
neuen Glauben nennt, entweder Schwarmerei oder Ketzerei nennen; 
denn sie kennen Christum n ur im Begriffe der Sch ule, nicht 
aber im Leben des Geistes ... 

Boos ist geistlich - ka tholischer Christ. Was dem mecha
nischen Christen Buchstabe, was dem scholastischen Begriff, das ist 
ihm Geist und Leben, sein Gemut ist geistlich-katholisch; denn 
er faBt und beurteilt alle Lehren der katholischen Kirche aus dem 
Gesichtspunkte des Geistes, des inneren Lebens, der Innigkeit, der 
Gottseligkeit. Was nicht wohltatig auf das Innere wirkt, das ist ihm 
nichts1)." 

Was hier gezeichnet wird, ist der Unterschied derer, die naiv oder 
bewuBt im autoritativen Gehause des Katholizismus leben, von denen, 
die "im Leben des Geistes" einen Halt gefunden haben und fur die 
dementsprechend die "Schale des Bekenntnisses" gleichgiiltig wird. 

a) MARTIN Boos, 
geb. 1762 in Huttenried als Bauernsohn, im Hause seines Oheims, des 
geistlichen Rats KOGEL in Augsburg, streng kirchlich erzogen, besucht 
das Gymnasium der Exjesuiten 2), theologiscl;tes Studium in Dillingen, wo 
ihn SAILER beeinfluBt. Erste Anstellung in Unterthingau, dann in Griinen
bach und Wiggensbach im Aligau, wo seine Predigt uuter dem Yolk eine 
starke Erweckungsbeweguug hervorruft 3). 1797 vom bischoflichen Ordi
nariat in Augsburg zu einer strengen Untersuchung ins Priesterkorrektions
haus nach Goggingen eingerufen. Langere Zeit in Stadtarrest in Augsburg 
gehalten. 

1799 nach Osterreich, wo er von dem Linzer Bischof GALL, einem Freunde 
SAILERS, freundlich aufgenommen wird. 1806 Pfarrer in Gallneukirchen. 
Seit 1810 auch in der dortigen ~ro13en Gemeinde eine starke Erweckungs
bewegung 4). Argwohn des Linzer Konsistoriums, mehrere Untersuchungen. 

1) SAII,ER: Werke Bd. 39, S. 80f. und Boos S. 190 und S. I09. 
2) Die Jesuiten fiihrten auch nach der offiziellen Aufhebung des Ordens, 1773, 

ihre Schulanstalten weiter. 
3) Boos S. 36ff. Bekehrungsgeschichten im Jahre 179S-1796. Besonders merk

wiirdig der Bericht tiber die Wirkung der Neujahrspredigt 1797 in Wiggensbach, S. SI. 
4) A. a. o. S. 144. Wirkung der Predigt an Maria Geburt 18IO. - Erweckungs

geschichten aus Gallneukirchen, S. ISo--I6S. 
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Seit I8I5 Haft im Karmeliterkloster in Linz unter strenger tlberwachung. 
Besonderen Verdacht erregt seine ausgedehnte Korrespondenz mit seinen 
Freunden in Bayern und mit Protestanten, wie mit Frau ANNA SCHLATTER
BERNET in St. Gallen. Man vermutet eine geheime "mystisch-antipapi
stische" Gesellschaft. I8IO durch eine kaiserliche Resolution aus dem Ge
fangnis entlassen, weilt er einige Zeit bei den Freunden in Bayern; I8I7 
auf einen Ruf der preu.6ischen Regierung Religionslehrer am Gymnasium 
in Diisseldorf; auch dort Anfeindungen. I8I9 Pfarrer in Sayn bei Koblenz. 
Alt und miide geworden, laJ3t er sich I823 dazu herbei, dem "Aftermysti
zismus" offentlich zu entsagen. Stirbt nach schweren Leiden am 29. August 
I825· 

Von dem krisenhaften Wendepunkt und dem weiteren Entwick
lungsgang bei MARTIN Boos HiBt sich auf Grund von Briefen und Tage
buchbliittern folgendes Bild gewinnen: 

Boos ist stark und einseitig religios veranlagt; von J ugend auf 
fest verwurzelt im katholischen Glauben und Leben. Schon in der 
Augsburger Schulzeit zeichnet er sich durch eifrige Beniitzung der 
kirchlichen Heilseinrichtungen und Streben nach Vollkommenheit in 
intensiver asketischer Selbstgestaltung aus. Dabei aber findet er 
keine Befriedigung, sondern geriit in schwere innere Kiimpfe, bis end
lich ein Durchbruch erfolgt, der eine eigentiimliche Ahnlichkeit mit 
dem Erlebnis Luthers im Kloster hat!): 

"Ich habe mir (ein Tor redet) entsetzlich viel Miihe gegeben, 
recht fromm zu leben, z. B. ich lag jahrelang selbst zur Wihterszeit 
auf dem kalten Boden und lieB das Bett neben mir stehen, ich geiBelte 
mich bis aufs Blut und kronte meinen Leib mit Zilicien2); ich litt 
Hunger und gab mein Brot den Armen, jede miiBige Stunde brachte 
ich in der Kirche und Domgruft zu, ich beichtete und kommunizierte 
fast aUe acht Tage. Kurz, ich war so fromm, daB mich die Exjesuiten 
und Studenten in Augsburg einstimmig zum Priifekten der Kongre
gation erwiihlten; ich wollte par force ex bonis operibus et ex bonis 
moribus meis leben. Aber jawohlleben! Der Herr Priifekt fiel 
bei aUer Heiligkeit immer tiefer in die Selbstsucht hinein, war immer 
traurig, iingstlich, kopfhiingend. Der Heilige schrie immer in seinem 
Herzen: ,Infelix ego homo! Quis me liberabit?' und kein Mensch 
antwortete ihm: ,Gratia Domini Nostri Jesu Christi.' Kein Mensch 
gab dem Patienten das Kriiutlein ein: ,Justus ex fide vivit', und als 
es mir einmal gegeben ward und ich mich besser befand, kam die 
ganze Welt mit aU ihrer Gelehrsamkeit und hohem geistlichen An
sehen daher und woUte mir weismachen, ich hiitte Gift gegessen, 
Gift gespien und aUes vergiftet." 

1) Boos S. 25. Brief vom 17. Dez. 18n, d. auch S. 27 (18. Okt. 1804), wo er selbst 
jene Krisis auf das Jahr 1790 datiert, und S.28f. 

2) Bul3giirtel mit Domen. 
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Die psychologische Struktur dieser Krisis liegt ganz Idar: das aske
tisehe Heiligungsstreben, die stiindige ethische Selbstreflexion, fiihrt 
zu peinlichster Unsicherheit, zur Zerstorung der sittlichen 
Selbstgewi13heit und damit zu heiBem Verlangen nach einem neuen 
Halt, einem neuen zuversichtliehen Lebensgefiihl. In der Angst und 
Verzweiflung der Krisis ergreift Boos denselben Halt, wie ihn einst 
LU'tHER ergriffen hatte, als ihm das Gebiiude monehiseher Selbst
gerechtigkeit zusammengebrochen war: die Gnade Gottes in Jesus 
Christus. In dem Aufgeben des eigenen Heiligungsstrebens, in dem 
Willen, das Heil geschenkweise und umsonst zu empfangen, lOst sieh 
die quiilende Spannung: die Seele geht heraus "aus dem BuB- und 
'triinenkerker des Johannes" und kommt zu Jesus. Es tritt ein iiber
wiiltigendes Gefiihl der Befreiung, des Friedens und der unaussprech
lichen Freude ein, eine Gehobenheit des ganzen Gemiits, aus der dann 
wiederum das sittliche 1'un, die Liebe hervorquillt, aber nun nieht 
mehr gezwungen und iingstlich, sondern wie aus einer hoheren N atur 
frei stromend. Das Alte ist vergangen - es ist ein neuer Halt gefunden 
in der innersten personlichen Hingabe an Gottl). 

Von irgendeiner rationalen Kritik ist bei dem ganzen Vorgang 
keine Rede. Das Gefiige der kathollsehen Weltanschauung, die Dogmen 
bleiben ganz unberiihrt. Der Umsehwung geht im innersten Er
leben vor sieh, und erst von da aus erfolgt allmiihlich eine Auflosung 
des romischen Glaubens- und Sakramentsbegriffs, endlich auch des 
Kirchenbegriffs. 

Die niichste Wirkung der Erweckung ist bei Boos eine auBer
ordentliehe Steigerung des religiosen Lebens: inniger Gebets
verkehr, ja aueh eigentiimliehe Visionen und Auditionen 2). Dazu 
der prophetische Drang der Verkiindigung. Boos findet 
gerade bei den eifrigsten und ernsteten seiner Beichtkinder dieselben 
Gewissensskrupel, dasselbe iingstliehe und gedriickte Wesen, das 
ihn seiber gequiilt hatte 8). Seine Predigt, die in wirkungsvoller Ein
seitigkeit immer von neuem das Hell im Glauben verkiindet, ver
bunden mit einer seharfen Polemik gegen die meehanisehe Volks
frommigkeit, gegen den Werkdienst ohne inneres Leben, ruft an meh
reren Orten eine religiose Massenbewegung hervor. Viele erleben 
eine iihnliche Erweckung und schlieBen sich zu kleinen frommen 
Gemeinsehaften mit starker Betonung des Laienelements zusammen. 
Boos erziihlt eine Reihe von Erweckungsgeschichten4), die fiir 

1) Cf. Boos S. 27 und S. 18. 
3) Cf. a. a. O. S. 43, S. 49, S. 51, S. 781, S. 402ff. (Feuererschcinungen). 
3) A. a. O. S. 15ff., S. 19; S. 73. 
4) A. a. O. S. 36ff., S. 150££., S. 244, S. 248. - S. 246 cine Art von Typologie der 

Erweckung. 
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eine Psychologie der Erweckung als Massenbewegung interessantes 
Materialliefern wiirden, in unserm Zusammenhang jedoch nicht weiter 
beriicksichtigt werden konnen. 

Boos kommt von seinem Erlebnis des Heils in Christus ganz von 
selbst zu einem Glaubensbegriff, der dem reformatorischen ent
spricht: "Der Glaube ist eine herzliche lebendige Zuversicht und ein 
festes Vertrauen auf die Gnade Gottes, in Christo verheiBen, von Ver
gebung der Siinden und ewigem Leben1)". Dieser Glaube, der in 
seiner ganzen Irrationalitat erfaBt wird, begriindet die GewiBheit des 
Heils, freilich nicht als fertigen, ungestorten Besitz, sondern als immer 
wieder neu zu erringenden. Boos' ganzes Leben ist durchzogen von 
Erschiitterungen und Anfechtungen, in den en er sich die Glaubens
freudigkeit stets aufs neue erkampfen muB, es wechseln selige Gottes
nahe und trostlose Gottverlassenheit 2). 

Charakteristisch fiir Boos ist die oft wiederholte Zusammenfassung 
seiner religiosen Dberzeugung in der Formel: "Christus fiir uns 
und Christus in uns 3)." "DaB Christus fiir uns unsre vor Gott 
geltende Gerechtigkeit sei" - darin liegt die Beziehung des Glaubens 
auf die Heilstatsachen des Leidens und Sterbens J esu. "DaB Christus 
in uns den Willen des Vaters erfiillend unsre Heiligung und vollige 
Rechtfertigung sei" - darin liegt das Prinzip des neuen Lebens, 
die innerliche Verbindung mit Christus, der "nur von einer demiitigen, 
vernichtigten und jungfraulichen Marienseele empfangen werden 
kann". Nur ist das alles nicht dinglich sakramental, sondern ganz 
geistig und personlich gemeint. Wenn so alles ausschlieBlich auf 
das Glaubensverhaltnis der Seele zu Christus gestellt wird, dann ist 
tatsachlich der Boden des Katholizismus verlassen. Dann verliert 
die priesterlich-sakramentale Heilsvermittlung ihren Wert: "Zu dem 
Christus fiir uns und in uns kann man nur durch BuBe und Glaube 
kommen"; "alle Sakramente ohne Glauben empfangen haben keinen 
Wert 4)." Damit fallt aber auch die Kirche als objektive Heilsanstalt. 
Die "innere Kirche Christi", von der Boos spricht, ist nicht die 
romische Kirche, sondern die unsichtbare Gemeinschaft der wahrhaft 
Glaubigen, zu der man "in jeder Form", d. h. in jeder Konfession 
gehoren kann 5). 

Boos fiihlt die innere Verwandtschaft mit Luther, dessen 
Schriften er erst in spateren J ahren kennenlernt: "Man zeiht mich 
allerorten, daB ich von MARTIN LUTHER verfiihrt worden sei und 

1) A. a. O. S. 140, auch S. 578f. und S. 57: "Glauben heiBt gleichsam ergreifen 
und annehmen." 

2) A. a. O. S. II6, S. 383, S. 443. 
4) A. a. O. S. 142. 

3) A. a. O. S. 64, S. 74f. 
5) A. a. O. S. 632, S. 314. S. 319, S. 241. 
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seine Grobheit nachbete, aber man tut mir Unrecht, ich habe den 
MARTIN LUTHER erst hier vor zirka einem halben J ahr zu lesen an· 
gefangen, und ich muBte staunen und Augen machen wie Wagen
rader, a1s ich sah, daB dieser Mann die hI. Schrift gerade so anschaue 
und auslege, wie ich durch die erbarmende Gnade dieselbe anzuschauen 
gezwungen und getrieben bin l )." Trotzdem haIt sich Boos fiir einen 
katholischen Christen und will nur den alten katholischen 
Glauben wiederherstellen, von allem Werkdienst und aller VerauBer
lichung zuriickfiihren zu Christus2). Er beruft sich auf PAULUS, auf 
AUGUSTIN, sogar auf die Formulierungen des tridentinischen Konzils 
und will in der katholischen Kirche leben und sterben. 

Scharfer sieht SAILER, wenn er Boos warnt, in seiner Predigt 
von der Rechtfertigung "die Kontroverse zwischen Katholiken und 
Protestanten zu beriihren", und der Linzer Bischof, der an Boos 
schreibt: "Die Lehre von der Rechtfertigung ist eine delikate Lehre; 
man kann gar leicht, wenn man sich nicht bestimmt erklart, besonders 
wenn man eine zu mystische und eine den Protestanten gewohnliche 
Sprache fiihrt, jene Grenzlinie, welche die katholische Lehre von jener 
der Protestanten unterscheidet, iiberschreiten 3)." 

Boos hat jene Grenzlinie in der Tat iiberschritten. Er ist 
mitten in der katholischen Kirche evangelischer Christ geworden; 
"das Verhaltn~s zu Christus" steht beherrschend im Mittelpunkt, 
und wenn auch nirgends der Gehorsam gegen die Kirche gebrochen 
wird, so ist "das Verhaltnis zur Kirche" doch in der Tat nebensiich
lich'). Wie konnte Boos trotzdem mit Dberzeugung in der katho
lischen Kirche bleiben? 

r .. Gerade durch den Gedanken der unsichtbaren Kirche, der 
so imkath9lischwie moglich ist. Wenn man in jeder Form zur "inneren 
Kirche Christi" gehoren kann, dann auch in der romischen Kirche. 
"Unser Heil ist in Christo und nicht in dieser oder jener Form 6)." 

2. Durch seine kindliche Pietiit und Anhiinglichkeit der katho
lischen Kirche gegeniiber: "Wahr ist's, es iirgert mich vieles an meiner 
Mutter; aber an andern Miittern argert mich auch vieles. W 0 sollen 
wir hin, urn kein Unkraut unter dem Weizen zu finden? ... Jiitet 
mich unsre Mutter wirklich als Unkraut aus vor der,Ernte, so bleibt 
uns freilich keine andre Wahl iibrig . . . Aber selbst zu gehen, sollten 
wir uns fiirchten 6)." 

1) A. a. O. S.495£. Brief vom I. Januar I8I1 . 
. 2) A. a. O. S. 213, S. 341. 3) A. a. O. S. 2I1 und S. 219. 

4) Weitere AuBeruugen von Boos, die ganz reformatorisch k1ingen: S. 35, S.56, 
S. 67 (Gottesgerechtigkeit und eigene Gerechtigkeit), S. 68 (gute Werke als Friichte am 
guten Baum) S.77, S.135 (allein aus Gnade), S.406, S.544 (Rechtfertigung). 

5) A. a, O. S. 784 und S. 700. 6) A. a. O. S. 776. 
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3. Durch die charakteristisch katholische Scheu vor dem pro
testantischen Subj ektivism us: "Obschon kein Kirchentum an 
sich selig macht, so ist mir doeh das meine das liebste, weil doeh mehr 
Zueht und Einsehrankung im Denken und Tun darin istl)." 

Ehe wir uns den Mannern zuwenden, die unter dem EinfluB der 
Boossehen Erweckungsbewegung zur Konversion zum Protestantis
mus gelangten, sol1 noeh ein Mann erwahnt werden, der trotz zeit
weiliger naher Beruhrung mit der Erweekungsbewegung ganz Ka tho
lik blieb und jene £eine Grenzlinie, vor der er Boos warnte, nie uber
sehritt: JOHANN MICHAEL SAILER. Gerade sein starkes Zuruekbiegen 
zur kirchlich katholisehen Frommigkeit laBt gewisse Eigentumlieh
keiten des Katholizismus als Geistestypus klar erkennen. 

b) JOHANN MICHAEL SAILER, 
geb. 1751 in Aresing in Oberbayern, Gymnasium in Miinchen, 1770-1773 
im Noviziat der J esuiten in Landsberg a. Lech, 1775 Priester, 1781 Professor 
der Dogmatik in Ingolstadt. 1784 Professor der Pastoraltheologie und Moral 
an der bischoflich Augsburgischen Akademie in Dillingen, wo er eine sehr 
erfolgreiche Lehrtatigkeit entfaltet; er wird aber als Neuerer und Ver
breiter gefahrlicher Grundsatze gema.l3regelt und 1794 seines Amtes ent
setzt. Bis 1799 lebt er in der Stille bei Freunden in Miinchen und Ebers
berg, mit literarischen Arbeiten beschaftigt. Wird dann von der bayrischen 
Regierung als Professor der Pastoraltheologie nach Landshut berufen. 
Seine Berufung auf die Bischofsstiihle von Koln (1818) und Augsburg 
(1819) wird von papstlicher Seite hintertrieben. Erst nachdem er sich 
offentlich gegen den Aftermystizismus erklart hat, wird cr 1821 Domkapi
tular in Regensburg, 1829 Bischof daselbst. Gestorben 1832. 

SAILER stammt wie Boos aus einem kirchlich £rommen Elternhaus, 
und seine ganze Erziehung ist kirchlich beeinfluBt. Doeh verlau£t 
seine innere Entwicklung niclit ruhig und geradlinig, sondern ist von 
schweren inneren Krisen durchzogen. Wie er in einer selbst
biographischen Skizze erzahlt 2), wurde er schon im 12. Lebensjahr 
von einem eigentiimlichen Seelenleiden ergrif£en, namlieh von einer 
qualenden Gewissensangst: "Ieh sah Sunde, wo keine war, sah 
groBe Sunde, wo nur geringe war, und gleich einem unmundigen 
Kinde konnte ich weder uber Gesetz noch uber Sunde, noeh uber 
BuBe nach der Wahrheit entscheiden. Mein ganzes inneres Leben 
war weiter niehts als Gewissenszweifel. Und dieser Gewissenszweifel 
ero££nete in mir einen Abgrund von Fureht und Angst, in den mieh 
jede Beichte, jede Kommunion, jede Gebetsubung, jede Gewissens
£orsehung, jede Predigt, der ieh aufhorehte, nur noeh tie£er hinunter-

1) A. a. O. S. 783. 2) SAILER: Werke Bd.39, S.239ff. 
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wad: Ich war der Kranke, der alle Krankheiten, die er nur nennen 
horte, sogleich in sich fand." 

In seinem 18. Lebensjahr kamen "die Gewissenszweifel von neuem 
in veranderter Uniform in der Gestalt der Glaubenszweifel und 
verfolgten mich wie ein Gespenst. Der vornehmste Zweifel, der meinen 
Glaubenslauf gewaltig beunruhigte, war dieser: Du glaubst an Chri
stus, well die Apostel ihn als den Sohn Gottes und Erloser der Welt 
uberall verkiindigt haben - aber wie, wenn die Apostel, selbst ge
tauscht, wieder getauscht hatten?" 

1m Noviziat zu Landsberg fand er die Ruhe zu der innigen Ver
senkung und der kontemplativen Selbstreflexion, auf die sein Wesen 
ange1egt war: "Ich habe in Landsberg ein fast paradiesisches 
Leben gehabt; Betrachtung des Ewigen, Liebe des Gottlichen und 
eine Andacht, die sich in diesem Doppelelemente bewegt, dies wahr
haft hohere Leben des Geistes, ist der Gewinn jener Jahre l )." 

Trotzdem ergriff ihn noch in seinem 47. Jahr ein Sturm der An
fechtung, der "die Grundfesten aller Ruhe in mir einzusturzen 
drohte." Die Frage, ob die Vergebung der Sunden nicht etwa doch 
nur ein Traum sei, sturzt ihn in eine Krisis, die sich in einer nacht-. 
lichen Erscheinung bis zur Grenze der Verzweiflung steigert: "In 
dieser Lage wuBte ich mich nicht anders zu retten als durch einen 
Todeskampf hoherer Art. Die Not selbst, der ich nicht zu entkommen 
wuBte, trieb mich dazu. Es war, als wenn eine heilige Stimme in mir 
sprache: Nur Christus kann dich retten; ergib dich ihm und lauf ihm 
nicht aus der Schule; Ierne der Sunde vollkommen absterben und 
Christo allein leben. Dies vermagst du aber nur durch unablassiges 
Gebet mit steter Selbstverleugnung verknupft. Ich wollte dieser 
Stimme gehorchen; und schon dieses ·noch schwachliche Wollen 
ward mit leiser Ahnung der sicher nachkommenden Ruhe belohnt. 
Ich wollte, aber, indem ich Hand anlegte, dieses Wollen geltend zu 
machen, schien sich in mir die ganze Natur zu emporen und die Fin
sternis, die uber meinem Innern lag, zu vermehren." Erst nach einem 
tagelang wiihrenden Gebetskampf findet er den inneren Frieden 
wieder. Stellen wie Rom. 8, 31,32; I. Joh. 2, 1,2; Joh. 3,6 werden 
ihm "der liebste Betrachtungsstoff und die Reiser, wodurch die stille 
Glut der Andacht unterhalten und zur Flamme angefacht wurde'(2). 

DaB ein Mann von solchen Erfahrungen sich von Boos angezogen 
fiihlte, ist leicht zu verstehen. SAILER ist eine Zeitlang stark unter 
Boos' Einflu13 gestanden, besonders gegen Ende der 90er Jahre, 
wo er sich im Hause seines Freundes FENEBERG in Seeg i. Allgau 
von einem erweckten Bauernmadchen sagen lieB, daB er wohl "die 

1) SAII,ER: Werke Bd.39. S.266. 2) Bd.39. S.297ff. 



Do;: KruslS AuF DEM BODltN DES RELIGIOS VERINNERI,ICHTEN KATHOLIZISMUS. 33 

Wassertaufe des Johannes, aber noch nicht die Geistes- und Feuer
taufe Jesu" empfangen habe, und auf der Heimreise selbst eine Art 
von Erweckung erlebte 1). Und auch spater ist er immer wieder fUr 
Boos eingetreten und hat ihm, auch als er sich allmiihlich von dem 
Kreis der Erweckten zuriickzog, die personliche Freundschaft bewahrt 2). 

Und doch istSAILERSFrommigkeit von wesentlich anderer 
Art als die des MARTIN Boos. Urn unter vie1en AuBerungen nur eine 
besonders charakteristische anzufiihren: "Was ist Se1igkeit? Selig
keit ist <l;ie eigenste, die schonste Fassung der See1e; denn die Seele 
muB, urn selig zu sein, einfiiltig und demtitig, muB glaubend und 
liebend, muB anbetend und hoffend, muB anschauend und genieBend, 
muB, um alles mit einem Worte zu sagen - eins mit dem Urschonen 
in Liebe geworden sein. Dieses Einssein ist die eigentlichste und 
schonste See1enfassung, und diese See1enfassung ist die Seligkeit; 
denn die Liebe, anschauend und genieBend das Urschone, das hochste 
Gut, kann nicht anders als selig sein 3)." Etwas Ahnliches wiirde man 
bei Boos vergeblich suchen. Was aus diesen Worten spricht, ist nicht 
der reformatorische "Glaube", sondern die augustinisch-neuplatonische 
fruitio Dei. Diese anschauende und genieBende Einigung mit Gott 
ist das Lebenselement der Sailerschen Frommigkeit. Damit ist er 
f~ei1ich tiber den Durchschnittskatholizismus weit hinausgewachsen; 
es ist der feinste religiose Individualismus der personlichen Hin
gabe an Gott; die kirchliche Vermittlung, die sakramentale EinfloBung 
ist fiir diesen Spiritualismus nicht mehr wesentlich, obwohl er 
gerade in der Messe religiOse Hohepunkte erleben kann 4). Es ist alles 
geistig und personlich - aber es liegt keine Tendenz vor, die hierar
chisch-sakramentale Form der Kirche irgendwie aufzulosen. SAILER 
fiigt sich -vie1mehr dieser kirchlichen Form willig ein - so wie auch 
die groBen Mystiker der friiheren Zeiten sich der kirch1ichen Autoritat 
gebeugt und ihre feine sublime Frommigkeit in dem festen und doch 
weiten GefUge der katholischen Kirche geborgen hatten 5). 

Dabei ist SAIT,ER allerdings fern von irgendwelcher Enge und 
Aussch1ieBlichkeit. Er kennt auch eine tiberkonfessionelle Ge
meinschaft der frommen und erleuchteten Seelen; dafiir zeugt 
schon sein Briefwechsel mit Protestanten wie LAVATER, JAKOBI, 
ANNA SCHLATTER, MATTHIAS CLAUDIUS. Aber iihnlich wie bei AUGUSTIN 
der spiritualistische Begriff der communio sanctorum und der katho
lische Begriff der civitas Dei nebeneinander steht, ist auch bei ihm 

1) Boos S. 44£., cf. auch SALAT: Versuche iiber Supranaturalismus und Mystizis
mus, S. 398. Sulzbach 1823, 

2) Boos S. 106, S. 226, S. 192. 
4) A. a. O. S. 386. 

3) SAILER: Werke Bd.39, S.394. 
6) Cf. HEILER: Das Gebet. S. 265. 

Heinsius, Krisen katholischer Frommigkeit. 3 
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die auBerliche hierarchisch-sakramentale Heilsanstal t von Bedeu
tung. Er kennt alle Innigkeit der J esusmystik; daneben ist ihm 
Jesus aber auch der Stifter "des neuen geistlichen sichtbaren Gottes
staats auf Erden"l). Seine "Zentralidee des Christentums: Gott -
in Christus - das Hell der Welt"2), kann sowohl spiritualistisch als 
kirchlich verstanden werden. Er unterscheidet wohl zwischen dem 
inneren Leben der katholischen Kirche in Glauben, Hoffnung und 
Liebe und dem a u13eren Leben in offentlichem Gottesdienst, 
Sakramentsausspendung und hierarchischer Leitung; beides aber 
gehort so innig zusammen wie Leib und Seele 3). Er kann allen An
schuldigungen des Mystizismus gegeniiber mit Recht von sich sagen, 
daB er "nie eine andre Gottseligkeit gelehrt habe als mit dem Gehor
sam gegen die Kirche und mit dem Gebra uche der hl. Sakra
mente"4). So konnte er ohne Gewissensverletzung die geforderte 
Erklarung iiber seine Kirchlichkeit abgeben; es war innerlich begriin
det und nicht det Kaufpreis fiir den BischofsstUhl' wie ihm vor
geworfen wurde: "Was Freund SALES IUS 5) stets empfiehlt, das ist 
der goldene Mittelstand zwischen Gewissenstyrannei und Selbst
diinkel, der Pfad jener Liebe, die angstlos sich selbst der Form unter-' 
wirft, urn dem Geiste in sich und andern kein Hindernis zu legen 6)." 

Aus dieser Stellung zur Kirche erklart es sich ganz von selbst, 
daB er von der Erweckungsbewegung urn so mehr abriickt, je mehr 
sich dort der Sektengeist, der Drang zur Separation bemerkbar macht. 
Sehr bezeichnend ist sein Brief an JOHANNES GOSSNER 7): "W er seinen 
Nachbar in die lebendige Gemeinschaft mit Gott, mit Christus, mit 
dem ewigen Leben gebracht hat, der hat ohne Widerrede den Geist 
des Christentums in ihm geweckt. Da nun aber der Geist iiberall 
eines GefaBes, das ihn halt, einer Nahrtmg, die ihn starkt, und eines 
Zaunes, der ihn schiitzt, bedarf, so ist es unerlaBlich fUr den Zogling 
des himmlischen Lebens, daB er sich auch die Gemeinschaft mit 
der Kirche heilig sein lasseS)." 

1) SAlI,ER: Werke Bd.39, S.367. 2) AICHINGER S. 166. 
3) AICHINGER S. 322. 4) SAII,ER: Werke Bd.39, S.479. 
6) F'RANz VON SAI,ES, gest. 1622, Vertreter einer quietistischell Mystik. 
6) AICHINGER S. 286. 
7) Vom 6. Jan. 1816, SAII,ER: Werke Bd.39, S.464f. 
8) Cf. auch Bd. 39, S. 85 (SAlI,ER: Werke) uud den heftig ablehnenden Brief an 

Dr. v. R1NGSEIS: Histor.-polit. Blatter, Bd. 77, S. 514. Was SAlI,ER iibrigens auch noch 
an der Erweckuugsbeweguug abstoJ3t, ist das starke Vordringen des Laienelements 
und die sektenhaft enge Abneiguug gegen aIle Wissenschaft. Cf. AICIDNGER S. 284, 
290, 318. SAII,ER ist auch Theologe. Er vertritt mit gewissen Konzessionen an die 
Kritik der Aufklaruug einen apologetischen Standpuukt, sucht Vernunft und Offen
barung - allerdings ziemlich oberflachlich - in Einklang zu bringen. Seine theologi
sche Stellung entspricht uugefahr dem sog. Supranaturalismus auf protestautischer 
Seite. Cf. AICHINGER S. 42, S. 161, S.195. 
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In solchen AuBerungen tritt SAILERS Katholizismus klar zutage. 
DaB seine Erbauungsschriften von Protestanten gern gelesen wurden, 
erkliirt sich nur aus seiner mystisch-spiritualistischen Innerlichkeit. 
Der Katholizismus ist hier vergeistigt und verinnerlicht, das spezi
fisch Katholische tritt stark zuriick, aber es ist auch nichts spezifisch 
Protestantisches vorhanden 1). 

Infolgedessen muBte bei SAILER nach anfiinglicher Beriihrung mit 
der Erweckungsbewegung eine immer stiirkere Riickentwicklung zum 
Katholizismus als autoritativem System eintreten. Ein iihnlicher, 
noch schrofferer Dbergang von begeisterter Tei1nahme an der Boos
schen Bewegung zu strenger Kirchlichkeit - sozusagen eine umgekehrte 
Konversion - vollzieht sich bei einem Miinchner Arzt, Dr. JOHANN 
NEPOMUK V. RINGSEIS. Auch dieser Dbergang sol1 hier noch kurz 
charakterisiert werden, weil er einen guten Einblick in die psycho
logische Struktur sowohl der Erweckungsbewegung als auch der 
kirchlichen Restaurationstendellzen gibt. 

c) JOR. NEP. V. RINGSEIS, 
geb. 1785 als Gastwirtssohn in dem oberpfiilzischen Dorf Schwarzhofen, 
auBergewohnliche Begabung, Gymnasialzeit in Regensburg, medizinisches 
Studium in Landshut, wo er auch lnit SAILER in Beriihrung kommt, in 
Wien und zuletzt in Berlin. Dort Beziehung zu dem Kreis der Roman
tiker CLEMENS und CHRISTIAN BRENTANO, BETTINA, SAVIGNY, SCHLEGEL, 
SCHLEIERMACHER. 1814/15 nimmt er als Militararzt an dem Feldzug 
nach Frankreich teil. Nach Miinchen zuriickgekehrt, kommt er durch 
Freunde in Beziehung zu dem Kreis von Erweckten, der sich dort um 
GOSSNER und in dem Dorf Baindlkirchen um LINDL, beide Anhanger von 
Boos, gebildet hatte. Er schlie13t sich der Erweckungsbewegung mit Be
geisterung an, urn sich schon Ende 1816 enttauscht wieder von ihr zuriick
zuziehen. Er tritt in Miinchen dem Kreis um GORRES nahe und gehort mit 
zu den Forderern der romantischen Restauration des Katholizismus. 
Wirkt in Miinchen als bekannter Arzt und Universitatsprofessor. Gestor
ben 1880. 

RINGSEIS ist in kirchlicher Erziehung, aber ohne tiefere religiose 
Beeinflussung aufgewachsell. Zu seinem spiiteren AnschluB an die 
Erweckungsbewegung wirkt folgendes zusammell: der EinfluB der 
spiritualistischen Frommigkeit SAILERS - die Lektiire der Schriften 
TAULERS, die er in Berlin betreibt - der romalltische Individualismus, 
der auch auf religiosem Gebiet zur Selbstbetiitigung driingt - emste 
Eindriicke wiihrend des franzosischen Feldzugs -, der Einblick in die 
religiose Indifferellz und Sittenlosigkeit der yom Illuminatismus 
durchsetzten hoheren Gesellschaftskreise in Miinchen. Den letzten 

1) Eng zusammen mit SAILER gehort JOH. MICHAEl, FENEBERG (1751-1812). 
auch CHRISTOPH V. SCHMID (1768-1854). der liebenswiirdige Jugendschriftsteller. 

3* 
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AnstoB zu einem "machtigen und unerwarteten Umschwung" gibt 
endlich ein Besuch auf dem Gut des Barons KARL VON GUMPENBERG 
AUF BA YERBACH, der seine Hausordnung ganz nach Boosschem 
Muster eingerichtet hatte: "Als er mich umherleitete, schien ich mir 
in eine bis dahin unbekannte Lebens1uft versetzt. Alles im Haus 
war Zucht, Sittigkeit, Milde, Stille und dennoch Heiterkeit, ohne 
Merkmal, wie mir deuchte, von'~irgendwie scheinheiligem Wesen. 
Es war, a1s hatte jeder nur einen Zweck und diesen ganz unmittelbar 
vor Augen: die innere Heiligung, das vollige Eintauchen des eigenen 
Geistes in den Geist Christi. In diesem Sinne hielt der Gebieter ihnen 
taglich religiose Vortrage, und wie hatte es mich nicht ergreifen sollen, 
Menschen, die nach eigenem Gestandnis bis vor kurzem fast gedanken
los bezuglich der Ewigkeit gelebt hatten, wie in einem Pfingststurm 
vollig umgewande1t zu sehen." 

RINGSEIS wird nun selbst ein begeisterter, ja schwarmerischer 
Anhanger der Erweckungsbewegung. In einem Brief an SAVIGNY1) 

schildert er das Leben der Erweckten in Baindlkirchen: "Die Zeiten 
der ersten apostolischen Gemeinden sind wiedergekehrt." Taglich 
sind Versammlungen in den Hausern zu gemeinschaftlichem GebeL 
Von LINDLS Predigt ist er tief ergriffen: "Er predigt, daB wir alle 
su.ndig seien, daB nicht einer gut sei, daB jeder in jedem Augenblick 
su.ndige, daB wir zum Heiland mussen, daB es aber nur einen Heiland 
gebe, unser Laufen, Rennen, Beichten, Kommunizieren, Fasten, 
Beten, Wa1lfahrten, Almosengeben, wenn wir uns selbst den Himmel 
verdienen wollen, nicht helfe, daB Jesus Christus nur aus Gnade 
die Glaubigen selig mache und daB nur die Werke, die aus glaubigem 
Gemute kommen, geheiligt seien." 

Er glaubt, daB ein "Schisma im siidkatholischen Deutschland" 
entstehen werde, und hofft nur, daB SAILER endlich "einmal recht mit 
der Herzenssprache herausginge"2). 

DaB SAILER die Zumutung, eine Separation zu befordern, entriistet 
von sich weist und erklart, daB er aus Dberzeugung katholisch sei 
und in dieser Dberzeugung leben und sterben wolle 3), macht RINGSEIS 
zuerst stutzig. Auch sonst erlebt er Erniichterungen: er findet bei 
den Erweckten geistlichen Hochmut, die einzelnen vertreten ihre 
Privatmeinungen mit AnmaBung4). Er merkt, wie nicht nur MiB
brauche in der Kirche abgestellt werden, sondern ~ wie iiberhaupt 
die Bedeutung der sichtbaren Kirche und die wesenhafte N otwendigkeit 

1) Hist.-polit. Blatter Bd. 77. S. 409ff. 
2) A. a. O. S. 419. Brief vom 9. JlU1i 1816. 
3) A. a. O. S. 513. Brief SAII,ERS vom Juli 1816. 
4) A. a. O. S. 515f. 
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der Sakramente allmiihlich vedorengeht. Der Brief eines Freun
des 1) mahnt ihn, daB es "kein Inneres ohne AuBeres, keinen Inhalt 
ohne GefiiB" gebe. So tritt allmiihlich seine Loslosung von der 
Erweckungsbewegung ein: "Indessen fing ich doch wieder an zu 
begreifen, daB der Herr, wenn er ein Bleibendes griinden wo11te, 
unmoglich es konne giinzlich abhiingig machen von der Wiirdigkeit 
der einzelnen, daB vielmehr auBer der a11erdings unentbehrlichen 
Mitwirkung dieser einzelnen noch ein objektiv Unantastbares, 
eine unverriickbare, wenn auch an lebendige Personlichkeiten ge
kniipfte Autoritiit vorhanden sein miisse 2)." 

RINGSEIS trennt sich vollig von der Erweckungsbewegung, die er 
nun verwirft als "einseitigen Spiritualismus, welcher zu wenig Ge
wicht legt auf das Geist-Leibliche im Christentum, auf das Innig
verbundensein mit dem I{eib der Kirche, d. h. ihrer in der Hierarchie 
und den Gnadenmitteln gegebenen Erscheinung3). Er findet seinen 
Halt an "dem hingebendenGla uben an dieLehre derKirche'(4). 

Von den Miinnern, die von der katholischen Erweckungsbewegung 
her den Weg zum Protestantismus gefunden haben, so11 zuerst JOHAN
NES GOSSNER behandelt werden. 

d) JOHANNES GOSSNER, 
geb. 1773 als Bauernsohn in Hausen bei Giinzburg, Gymnasium in Augs
burg, studiert Theologie in Dillingen, dann in Ingolstadt, seit 1797 Kaplan 
in Stoffenried und Neuburg, kommt dort in Beriihrung mit Boos, bringt 
21/2 Jahre als Vikar bei FENEBERG in Seeg zu; als Domkaplan in Augsburg 
wird 1802 eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet, mu13 mehrere Satze 
als irrig widerrufeu. Infolge eine A.nderung der politischen Lage - das 
Fiirstbistum Augsburg fallt 1803 an das unter MONTGELAS freisinnig ge
leitete Bayern - erhalt GOSSNER die eintragliche PfaJrei Dirlewang an 
der Tiroler Grenze. Eifrige Predigttatigkeit, unermiidliche Seelsorge in 
den Kriegsjahren. Er ruft mit seinem Dringen auf Verinnerlichung der 
Frommigkeit auch dort eine Erweckungsbewegung hervor. Fiihlt sich inner
halb der katholischen Kirche, von einem kleinen Freundeskreis abgesehen, 
immer mehr vereinsamt, Er tritt in Beziehung zu den kleinen Kreisen in 
der evangelischen Kirche, die im Gegensatz zu dem herrschenden Rationa
lismus eine pietistisch gefarbte J esusfrommigkeit pflegten, besonders zu der 

1) A. a. O. S. 517£. 2) A. a. O. S. 524. 3) A. a. O. Bd. 76, S. 743. 
4) Ct. das charakteristisch protestantische Urteil SAVIGNYS tiber diese Um

wandlung: "Woher erfahre ich denn die Notwendigkeit eines solchen Glaubens tiber
haupt? Woher, da.13 dieses die rechte Kirche ist und nicht etwa ein Blendwerk des 
Teufels? Dazu mu.13 es doch irgendeine Instanz geben, die au.l3er und tiber der Kirche 
liegt. Und wo kann die Instanz anders gesucht werden als in der Menschen eigenem 
Gemtit, in dem innersten und heimlichsten Verkehr der eigenen See1e mit Gott? Es 
gibt einen solchen Verkehr fiir jeden einze1nen Menschen, dieser Verkehr ist fiir ihn 
absolut das Hochste und aIle au.l3ere Heilsanstalt kann blo.13 ein BefOrderungsmittel des
selben sein." A. a. O. Bd.77, S.537. 
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von dem Augsburger Pfarrer URLSPERGER ins Leben gerufenen "Deutschen 
Christentumsgesellschaft", die damals ihren Hauptsitz in Basel hatte. 18II 
gab er wegen Kranklichkeit die pfarrei Dirlewang auf und brachte ein halbes 
J ahr in Basel zu, wo er seinen Freund SPITTLER als Sekretar der Christentums
gesellschaft vertrat. Erwagt schon dort den Gedanken des Ubertritts. Kehrt 
aber dann nach Miinchen zuruck und ubernimmt eine Benefiziatenstelle an 
der Frauenkirche. Sammelt dort eine Gemeinde von Erweckten um sich, 
denen er Hausandachten halt. A1lerlei Anfeindungen gegen die "GoBnersche 
Sekte". Der mit der beginnenden Reaktionszeit wieder starker werdende 
EinfluB der Kurie in Munchen, die vetanderte Haltung SAILERS notigen ihn, 
Miinchen zu verlassen. 1819 als Religionslehrer nach Dusseldorf. 1820 
beruft ihn der durch JUNG-STILLING und Frau v. KRUDENER pietistisch 
beeinfluBte Kaiser ALEXANDER 1. von RuBland als Prediger an die Mal
theserkirche in St. Petersburg. Dort groBartige Wirksamkeit, sammelt 
unter seiner Kanzel und in Hausandachten Tausende von romischen und 
griechischen Katholiken und Protestanten. Aber allerlei Intrigen, der 
verstarkte EinfluB der Reaktion am Hof bewirken, daB GassNER 1824 
aus RuBland ausgewiesen wird. Unruhiges Wanderleben, zuletzt bei 
'f AUCHNITZ in Leipzig, wo er sich wieder literarischen Arbeiten widmet. 
Wegen religioser Privatversammlungen, die er auch in Leipzig einrichtet, 
wird er von der Polizei ausgewiesen. In einem Kreise gleichgesinnter 
schlesischer Adeliger freundlich aufgenommen, vollzieht er, nachdem ihm 
zuvor auch der Gedanke eines Anschlusses an die Herrnhuter Bruder-, 
gemeine nahegetreten war, am 23. Juli 1826 in der Dorfkirche zu Konigs
hayn in aller Stille den Ubertritt zur evangelischen Kirche. Nach einer fUr 
den gereiften Mann und groBen Prediger peinlichen Examens- und Kan
didatenzeit in Berlin, die ihm das bureaukratische Kirchenregiment auf
erlegte - nur SCHLEIERMACHER, der ihn schon 1818 in Munchen als einen 
"Katholiken von Liebe zur Gerechtigkeit im Glauben, tuchtig, fest und 
frei", kennengelernt hatte, offnete ihm freundlich seine Kanzel -, erhielt 
er 1829 die pfarrstelle an der Bethlehemskirche in Berlin, die er bis 1846 
innehatte. Dort groBe Wirksamkeit in Predigt und Seelsorge und auf dem 
Gebiet der inneren und auBeren Mission. Gestorben 1858. 

Die innere Entwicklung, die sich im Rahmen dieses buntbewegten 
Lebens vollzieht, ist verhaltnismaBig einfach. Das Entscheidende ist 
die Krisis im Zentrum des religiosen Verhaltnisses, die er 
schon 1798 erlebt. 

Auch GOSSNER ist in kirchlich-kathalischer Erziehung aufgewach
sen. In Ingolstadt laBt ihn der schalastisch durre Lehrbetrieb un
befriedigt; er findet religiose Anregung durch THOMAS VON KEMPEN, 
LA VATER und PFENNINGER. Wahrenc;l seiner Kaplanszeit wird durch 
Briefe von Boos, die in einem Kreise jiingerer SchUler und Freunde 
kursierten, in ihm ein ahnlicher Umschwung hervorgerufen, wie ihn 
Boos selbst erlebt hatte. Sein Freund SOMMER schreibt daruberl): 
"DaB ich die Briefe von Boos so lange behielt, werdet Ihr mir gem 
verzeihen, wenn ich Euch sage, daB sie an einem gewissen BARTIMAUS 

1) Brief vom Old. 17')7, BooS S .. !.qr. 
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(gemeint ist GOSSNER), dem ich sie gab, Wunder taten, indem ihm 
der Herr durch sie die Augen offnete. Er kannte die Kraft des Christen
tums nicht, hielt sich bloB an die Moral, aber mit dem Gekreuzigten 
wuBte er noch nichts zu machen, und iiberhaupt war ihm der Glaube 
noch ein ziemlich fremdes Land. Ich gab ihm die Briefe von Boos, 
der Herr offnete ihm die Augen; j etzt liegt er dem Gekreuzigten 
immer zu FiiBen, und sein einzig Werk ist jetzt, an die Brust zu schla
gen und weinen iiber das innere Verderben des Adams, glauben an 
den Heiland und im Glauben kindlich nehmen.1f 

"Ober die Seelenkampfe, die sich bei GoSSNER vollziehen, bis er 
den festen Halt im Glauben findet, gibt sein Tagebuch aus jenen 
J ahren AufschluBl). Auch bei ihm finden wir das lebhafte Sunden
bewuBtsein, den Zwiespalt zwischen der sittlichen Majestat Gottes 
und der eigenen Ohnmacht und Ullwiirdigkeit, der nur durch einen 
Akt schopferischer Zuversicht iiberwunden werden kann; den Wechsel 
zwischen freudig gehobener Stimmung, "Hochzeitstagen", wie er sagt, 
und tiefer Verzagtheit und Bekummernis; die innige Hingabe an 
Jesus: "Herr Jesus Christus, sei du jetzt mein einziger Lehrer, erbarme 
dich meiner, zerstore die Werke der menschlichen Gelehrsamkeit und 
Weisheit und gib mir deinen Geist, daB er mich in alle Weisheit leite, 
daB mein Glaube nicht stehe in der Weisheit der Menschen, sondern 
in der Kraft Gottes. If Damit verbindet sich das Gefiihl, von Gott 
ergriffen und berufen zu sein: "Ja, Herr, du bist ein brennender Dorn
busch in mir! Dein Feuer dehnt gewaltig aus; ich mochte zerspringen, 
aber du haltst mich. Lauter Wunder ist deine Gute, laute Gute deine 
Wunder." Die Zeit bei FENEBERG in Seeg, personliche Bekanntschaft 
mit Boos, eifrige Beschaftigung mit der hI. Schrift bestarken GOSSNER 
in der eingeschlagenen Richtung. Von dem Gedanken an einen "Ober
tritt ist aber in jener Zeit nicht von fern die Rede. GOSSNER glaubt, 
me Boos und seine Freunde, mit der Predigt von dem "Christus £iir 
uns und in uns" ganz auf dem Boden seiner Kirche zu stehen. Erst 
die Untersuchung in Augsburg, die sich besonders um die Predigt 
von der Rechtfertigung dreht, macht ihn unsicher. Er beruft sich 
auf den 8. Kanon des Konzils von Trient, wo es heiBt: Nihil eorum, 
quae justificationi procedunt, sive fides, sive opera, ipsam justificatio
nis gratiam merentur. Das scheint sich mit GOSSNERS "Oberzeugung 
von der dem Glaubenden umsonst geschenkten Gnade zu decken; 
aber es schei n t freilich nur so; denn bei jener gratia justificationis 
handelt es sich doch wieder um die sakramental-dingliche Gnaden
mitteilung, die fides ist der den Werken koordinierte Kirchenglaube, 
wahrend bei GOSSNER alles auf dem Glauben als personlicher Hingabe 

1) Bes. wichtige Stellen: PROCHNOW S.46, S. 13, S.67. Boos S.428. 
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steht, auf dem Glauben, der in dieser Losgelostheit von der sakramen
talen Gnade fiir die katholische Betrachtung nur eine vana haereti
corum fiducia ist. 

Gequalt durch das mehrtagige Verhar, tief niedergeschlagen iiber 
den rauhen Eingriff in sein inniges Glaubensleben, beginnt sich 
GOSSNER allmahlich aus dem engen Zusammenhang mit seiner 
Kirche ztt lasen. Zwar weist er den Gedanken an einen Dbertritt 
noch fast leidenschaftlich von sich: "Nur keine Partei! Ich will schlech
terdings und durchaus nichts anderes sein und scheinen und keinen 
andem N amen als Christ - Christusverehrer -, diesen N amen allein 
macht' ich verdienen. Ein Glied der Christuskommune macht' ich 
sein, aber durchaus nicht ein Glied einer noch besonderen Sekte, 
Partei, Gesellschaft, die sich von diesem oder jenem Menschen, dieser 
oder jener Lehre, Ansicht, Ausdruck herschreibt; ich lasse mich durch 
keine neben eingefiihrte Verbriiderung beschranken auf bestimmte 
Menschen, an diese binden und eben dadurch andre attsschlieBen; 
alle, die Christum ihren Herm und Bruder nennen, sind meine Briider, 
und sie a11e muB ich als Mitglieder, Mitbriider von mir ansehen1)." 

Das ist noch viel starker ausgepragt als bei Boos der Gedanke der 
"inneren Kirche Christi", fUr die es keine konfessione11en Schranken 
und AusschlieBungen geben kann. 

Doch fiihlt sich GOSSNER im Lauf der nachsten Jahre immer weni
ger heimisch in der katholischen Kirche. Er schreibt im Dezember 
1804 in sein Tagebuch: "Es ist ein besonderes Wunder, wenn ein 
Katholik wahrhaft erleuchtet wird und zur Erkenntnis kommt, daB 
alles AuBerliche unzulanglich, hingegen das Reich Gottes inwendig 
sei und nicht in Worten und Gebarden, sondem in der Kraft bestehe." 
" ... Mir ist einige Tage her unsre Lage in ,Hinsicht des Katholizismus 
att13erst driickend, und ich meine, man sol1 dies driickende Joch 
nicht immer auf sich liegen lassen. Wir sind einmal doch andrer 
Gesinnung als die herrschende Partei der ramisch Gesinnten; Rom 
herrscht iiber unsem Glauben, legt uns gewaltsam Gesetze auf, die ich 
nicht langer tragen kann, sondem sie als Teufelserfindungen ansehe, 
1. Tim. 4, I-3, und die vielen MiBbrauche, Aberglauben, offenbar 
abgattische Zeremonien werden mir taglich unertraglicher 2)." 

Von da ist es zum Dbertritt nur ein Schritt; was ihn aber immer 
wieder zttriickhatt, ist der Gedanke an die "innere Kirche Christi", 
der man in jeder Konfession angeharen kann, und das Gefiihl der 
Verpflichtung, gerade seinen Glaubensgenossen' weiterhin das "innere 
Christentum zu predigen". In diesen Bedenken wird er von evan
gelischer Seite nur bestarkt. Er hatte sich in seinem Verlangen nach 

1) DAI,TON S. 94. 2) PROCHNOW S. 133. 
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religioser Gemeinschaft den pietistischen Kreisen in Basel genlihert, 
die im Gefiihl der geistigen Verwandtschaft den katholischen Priester 
ganz unbefangen als einen der ihrigen ansahen, ohne ihm jedoch zum 
Dbertritt zu raten; denn in jenen Kreisen herrschte das gleiche ver
geistigte iiberkonfessioneUe Gemeinschaftsideal, die gleiche Gering
schatzung alles auBeren Kirchentums, auch sie standen vielfach in 
Konflikt mit der Kirche. Inspektor BLUMHARD'r in Basel mahnt 
GOSSNER, doch ja "auf seinem verlorenen Vorposten auszuharren", 
urn der wahrheitssuchenden Seelen in der katholischen Kirche willenl), 
und ein Niirnberger Freund schreibt ihm: "Bleibe, wo du bist; der 
lutherische Teufel ist ebenso schwarz wie der katholische 2)." 

So kehrt GOSSNER, obwohl er wahrend seines Basler Aufenthalts 
sehr zum Dbertritt neigt, doch wieder nach Miinchen zuriick: "Du 
weiBt, wie mir das Wort ,er ist iibergetreten' immer verhaBt war. 
Denn CALVIN und ZWINGLI trieben mich nicht nach Basel, und wegen 
ihrer Form, die sie der Schweiz gaben, schaue ich nicht zum Fenster 
hinaus, seitdem ich Christum selbst kenne. Wegen auBerer Kirchen
formen bin ich nicht nach Basel gekommen und nicht von da weg
gegangen; das Werk Gottes in Basel trieb mich hin. Das Werk Gottes 
im katholischen Deutschland trieb mich wieder weg. Wer es fassen 
kann, der fasse es 3) I" 

Nach einer reichen, wenn auch viel angefochtenen Tatigkeit in 
Miinchen findet er 1820 in Petersburg einen Wirkungskreis, der seinen 
Traum einer iiberkonfessioneUen Gemeinschaft erweckter Christen 
nahezu verwirklicht. Was aber dort unter ganz besonderen Verhalt
nissen auf wenige Jahre moglich war, zerbricht ihm, als er 1824 nach 
Deutschland zuriickkehrt. Innerlich von ganz evange1ischer Frommig
keit erfiillt, auBerlich noch lose der romischen Kirche angehorig, sieht 
er sich je langer, je mehr vor die Notwendigkeit gestellt, sich fUr eine 
der staatlich anerkannten Konfessionskirchen zu entscheiden. Auch 
jetzt faUt ihm dieser Schritt noch sehr schwer. Bezeichnend ist 
folgende Anekdote: Ais GOSSNER wegen seiner Hausandachten· in 
Leipzig polizeilich verhort wurde, antwortete er auf die Frage, von 
welcher Konfession er sei, er sei ein Christ. Worauf die Polizei 
erklarte: Das sei nicht genug, ob er katholisch, lutherisch usw. sei. 
GOSSNER bemerkt dazu: Nun wisse er doch von Amts wegen, daB es 
mitten in der Christenheit nicht genug sei, ein Christ zu sein. 

Endlich entscheidet er sich doch fUr die preuBische Landeskirche. 
Seine Stell ung zum Dbertritt geht aus einem Brief an einen 
Freund aufs klarste hervor: "Du fragst, warum ich evangelisch 

1) DAL'tON S. II9. 2) A. a. O. S. 126. 
3) Brief an SPI't'tr,ER, PROCHNOW S. 187. Cf. auch DAI,'tON S. 139 und S. 149. 
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geworden? Weil ich ein Siinder bin, 50 fiel ieh auf meine Knie und bat 
um Vergebung meiner Siinden, und Jesus gab sie mir und kam in mein 
Herz und offenbarte sieh mir als meinen Heiland, da war ieh evan
geliseh, und das gesehah in meinem Kammerlein r798. Ich 
fragte nun nieht mehr naeh Kirchen, sondem ieh predigte in der 
Kirehe, in der ich eben war, Jesum Christum, so wie ich ihn erfahren 
habe, daB in ihm aliein das Heil ist, und zwar so lange, als sie mich 
duldete. Als ich aber r824 in Petersburg ausgestoBen und vogelfrei 
wurde und hatte keine Kirche als die unsiehtbare innere Kirehe, 
da war ich aueh vergnugt und in meinem Heilande selig, predigte 
allenthalben ohne Untersehied, wohin ieh kam, das Heil in Christo, 
r825 und r826. Endlich aber kam ich naeh Berlin, und da sagten sie, 
so durfe ich nieht bleiben, ieh miisse in einer Kirehe sein, sonst 
traue man uns nieht, und zogen mieh in die auBere evangelische Kirche 
hinein, und ich lieB es geschehen, urn Christum predigen und frei 
bekennen zu diirfen, und dies geschieht nun seit r828 1)." 

GOSSNER hatte seinen Halt im Glauben an Christus gefundell, 
darum brauchte er den Halt an einer auBeren Kirchenform nicht. 
Was ihn zum AnschluB an die protestantische Kirche bewog, war 
hauptsachlich das Verlangen, wieder zu einer geordneten Wirksam-' 
keit, zu einem Predigtamt zu kommen. Dart;Lm bleibt er trotz 
freudiger Arbeit in der protestantischen Kirche innerlich doch immer 
" Christ", frei und weitherzig, ohne eine Spur von Verachtung der 
Kirche, die er verlassen hat, ohne eine Spur von jenem "ApostatenhaB", 
der sich bei den Konvertiten findet, denen nicht der neue zentrale 
LebensprozeB, sondem die auBere aussehlieBende Form das Wiehtige 
und Entscheidende ist 2). 

"Nun hab ich den Schliissel zu den lutherisch evangelischen 
Kanzeln gefunden, und den zu den katholisehen haben sie mir ge
nommen. Ieh hatte lieber beide gehabt, aber das dulden die Men
schen nieht. Einer allein oder keiner. Christus aber sagte: ,Gehet 
hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur', sie sei 
katholisch oder lutherisch. Ieh kann unmoglieh engherzig werden, 
indem man mieh nun evangelisch heiBt; mein Herz umfaBt alle Men
schen, ohne Unterschied der Krone oder des Roekes, den sie tragen. 
Mir ist nieht um eine Partei, sie heiBe, wie sie wolle, zu tun, sondern 
um das Heil alier Menschen. Mir sind in dieser Hinsicht alle Schranken 
und Grenzen der menschlichen Form zu enge, wenn sie auch noch 
so weit seheinen. Christus hat keine Grenzen und Schranken gesetzt, 

1) DAI,TON S. 361. 
2) Cf. SCHEI,ER Bd. 1. S.88f. GOSSNER vertritt den rig. Typus des "Wieder

geborenen", nicht den des "Apostaten". 
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aber nun muB man freilich die We1t nehmen, wie sie ist, und ihr dennoch 
beizukommen suchen, um wenigstens einige zu retten 1)." 

e) ALOYS lIENHOFER, 
geb. 1789 in Volkersbach bei Ettlingen (Baden) als Sohn kleiner Bauers
leute. Gymnasium in Rastatt, 1811 UniversWit Freiburg, Priesterseminar 
Meersburg, 1815 Hofmeister bei den Kindem des Freiherrn JULIUS VON 
GEMMINGEN in Steinegg. Erhalt 1818 die Gemmingensche Patronatspfarrei 
Miihlhausen an der Wiirm. Erlebt durch Lektiire Boosscher Schriften und 
durch Beziehungen zu pietistischen Kreisen im protestantischen Wiirttem
berg (Pietistenkolonie in Komtal) eine Erweckung. Findet Anhanger in 
seiner Gemeinde, gro.l3e Predigtwirksamkeit, Zustrom von auswarts, aber 
auch Schwierigkeiten ttnd Anfeindungen. Klagen gegen ihn beim bischof
lich Speyerschen Generalvikariat in Bruchsal. 1822 zum Verhor nach Brucht 
sal einberufen, dort langere Zeit festgehalten. Reicht dem Generalvikaria
eine kleine Schrift, "Christliches Glaubensbekenntnis", ein, die seinen Aus
schlu.i3 aus der romischen Kirche zur Folge hat. Zogert noch mit dem Uber
tritt, sein Streben geht eigentlich auf eine kleine Gemeinde von Erweckten. 
eine iiberkonfessione11e "evangelisch-katholische" Gemeinschaft. Weil dies 
nicht durchfiihrbar ist, entschlie.l3t er sich endlich zum Eintritt in die evan
gelisch-protestantische Kirche Badens. Ein Teil der Gemeinde Miihl
hausen, nicht wenige Familien in den Nachbardorfern und FREIHERR VON 
GEMMINGEN schlie.l3en sich ihm an. Am 6. April 1823 erfolgt der feierliche 
Ubertritt in der Schlo.l3kirche zu Steinegg. Die junge evange1ische Ge
meinde wiinscht HENHOFER alS Pfarrer, was jedoch die Kirchenbehorde 
aus Riicksicht auf die Erregung unter der katholischen Bevolkerung nicht 
gestattet. HENHOFER wird 1823 evangelischer Pfarrer in Graben (bei Karls
ruhe), 1827 in Spock. Bedeutende Predigttatigkeit, wird zum Mittelpunkt 
einer Erweckungsbewegung in der evangelischen Kirche Badens. Auch 
hier viele Kampfe. Vertritt im badischen "Katechismusstreit" (1831 bis 
1833) die Sache der neuerwachenden konfessionellen Rechtglaubigkeit gegen 
den Rationalismus. Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche in meh
reren volkstiimlichen Schriften ("Die wahre katholische Kirche und ihr 
Oberhaupt", "Das Abendmahl des Herrn oder die Messe", "Christentum 
oder Papsttum"). Wirksamkeit fiir die innere und au.i3ere Mission. 1856 
Ehrendoktor von Heidelberg. Gestorben in Spock 1862. 

Auch bei lIENHOFER vollzieht sich die Konversion im Zen
trum des religiosen Verhaltnisses. In streng kirchlich-katho
lischer Umgebung aufgewachsen, von kindlicher Glaubigkeit, wird 
er von dem Rationalismus seines theologischen Studiums nur ober
flachlich beriihrt - die Freiburger theologische Fakultat und das 
Meersburger Seminar standen damals unter dem EinfluB der kirch
lichen Aufk1arung, deren Hauptvertreter der Generalvikar VON WES
SENBERG in Konstanz war. Entscheidend ist fiir HENHOFER erst die 
Zeit seiner ersten Pfarrwirksamkeit in Miihlhausen. 1m Kampf um 
die sittliche Hebung seiner Gemeinde - in Miihlhausen war eine arm-

1) DALTON S. 382f. Brief all uie Grafiu REDnN ill BuchwalU. 
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liche und in den Kriegszeiten ziemlich verwilderte Bevolkerung 
erkennt er die Unzuliinglichkeit bloBer Moralpredigt. Es beginnt in 
ihm seIber eine Krisis, die befordert wird durch den Umgang mit 
seinem Nachfolger in SchloB Steinegg, dem Hofmeister FINK: "Um 
diese Zeit kam eine bedeutende Vedinderung in meinem Leben 
und Wirken vor. Ein Schiller SAILERS hatte mich auf die heilige 
Schrift und auf mein Herz aufmerksam gemacht, und viel, viel hatte 
Gottes Gnade um diese Zeit im stillen an meinem Herzen getan1)." 

Dazu kommen seine Beziehungen zu den pietistischen Gemeinschaften 
im nahen Wiirttemberg, besonders zu der Kolonie Korntal, die ihm 
als Ideal ernsten christlichen Lebens und wahrer briiderlicher Gemein
schaft erschien. In diesen Kreisen scheint er auch mit den Schriften 
von MARTIN Boos bekannt geworden zu sein: "Nachdem ich lange 
Zeit die Predigt der BuBe fortgesetzt hatte, brachten mir Freunde 
aus der Nahe das Biichlein von Boos: "Christus fiir uns und in uns" 
unter der Hand bei, wodurch ich weitergefiihrt und mehr zum Evan
gelium gebracht wurde2)." Auch zur Beschaftigung mit den Werken 
der groBen Pietisten des 17. und 18. Jahrhunderts wird er durch jene 
Wiirttemberger Freunde angeregt. Am eifrigsten aber beschaftigte er, 
sich mit der Heiligen Schrift, und es war vor altem der Apostel PAULUS, 
der ihm sein Inneres, seine eigenen Kampfe und Anfechtungen deutete 
und ihm den Weg zur Befreiung im glaubigen Ergreifen von Gottes 
siindenvergebender Gnade zeigte: "Hier zum erstenmal wurde mir 
Gottes Wort lebendig, wurde mir wie ein zweischneidiges Schwert, 
das Mark und Bein durchdrang. Ein neuer Eifer, ganz anders anzu
fangen, ganz anders zu werden, belebte mein Inneres, gerne hatte 
ich damals und gerne seither oft mein ganzes Leben zuriickgenommen, 
und nur noch einmal wiinschte ich mir j~nen Eifer. Von dieser Zeit 
an wurde auch die heilige Schrift meinetagliche Lektiire, ich lernte 
viel auswendig und las und verglich immer gelehrter und frommer 
Manner Auslegung und Erk11i.rung 3)." Seine neue innere Erfahrung 
muB er auch seiner Gemeinde mitteilen: "Von nun an war der Glaube 
an unsern Herrn J esum Christum und die innige Hingabe an ihn 
meine Predigt und unser gemeinschaftliches Bemiihen." Aus der 
Predigt vom Gesetz wird die Predigt von der Gnade, und wie 
sehr sich HENHOFER in dieser Predigt von "Christus fiir uns und in 
uns" reformatorischen Anschauungen naherte, wie weit er sich vom 
Boden des Katholizismus entfernte, dariiber gibt sein "Glaubens
bekenntnis" am besten Aufsch1uB. 

1} Glaubensbekenntnis S. III.. 
2} Aus HENHOFERS se1bstgeschriebenem Lebenslauf im Stafforther Kirchenbuch. 
3} Glaubensbekenntnis S. lVf. 
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Reformatorisch, und in dieser scharfen Zuspitzung spezifisch 
pietistisch, ist die starke Betonung der Unfahigkeit des Menschen, 
sich selbst zu erlosen und das Heil aus eigener Kraft zu erwerben. 
Reformatorisch ist vor allem der Begriff des Glaubens, der ganz 
als fiducia, als Vertrauensverhliltnis zu Gott gefaBt wird. 1m Gegen
satz zu dem "Kopf- oder Schulglauben", a1s dem Fiirwahrhalten 
der Lehre von der Liebe Gottes in Jesus Christus, steht der "Herzens
glaube": "Hierbei hort der Mensch die Liebe Gottes in Christo nicht 
bloB und schenkt ihr seinen Beifall, sondem er nimmt sie auch als 
edlen Samen in sein Herz auf und legt sie als sein Eigentum darin 
nieder. Dieser Glaube nimmt Christum auf und gibt uns denselben 
und alles, was er erworben hat und was in ihm liegt, so zu eigen, wie 
das Samenkom und alles, was darinnen liegt, dem Acker eigen wird 
durch das Aufnehmen 1)." 

Dieser Glaube ist "der wahre katholische oder allgemeine und 
allein seligmachende Glaube", dieser Glaube und kein liuBeres Kirchen
tum irgendwelcher Art macht den wahren Christen aus2). 

Wenn der Glaube als ganz personliches Ergreifen des Hells das 
Entscheidende ist, dann ist die Kirche a1s hierarchisch-sakramentale 
Institution nicht mehr notwendig. Von dem Punkt des Glaubens 
her vollzieht sich auch bei HENHOFER die innere Auflosung des 
Ka tholizis m us. 

"Das Wort Gottes ist das einzige absolut notwendige Mittel zum 
innerlichen Christentum", alle andem Mittel erhalten ihren Wert nur 
durch das Wort3). Von dem "liuBerlichen Sakrament" wird das 
"innere Sakrament des Glaubens" unterschieden: "Wer durch die 
Predigt die Gnade J esu Christi in sein Herz aufgenommen und zum 
vollen Glauben und der Liebe gekommen ist, der hedarf nicht mehr 
des Sakraments; denn er bedarf ja nicht, daB feierlich ihm erst mit
geteilt werde, was er auf das Anerbieten schon angenommen hat, 
noch daB er darin gestlirkt werde, worin er schon zu seiner Ruhe 
und GewiBheit gekommen ist 4)." 

Hand in Hand mit dieser Ablehnung der Sakramente als objektiv 
wirksamer Gnadenmittel geht eine scharfe Kritik der Verehrung 
Christi in der konsekrierten HQstie und des MeBopfers, der Heiligen
verehrung und alles religiosen Mechanismus im Rosenkranzgebet und 
andren Zeremonien. Was nicht unmittelbar Beziehung hat zum 
"innerlichen Christentum", zu "Liebe, Glaube und neuer Geburt", 
wird als wertlos abgelehnt. 

Damit ist der Boden des Katholizismus in der Tat verlassen, und 
es war nur konsequent, wenn das Generalvikariat in Bruchsal REN-

1) A. a. O. S. 19£. 2) A. a. O. S. 21 f. 3) A. a. O. S. 34. 4) A. a. O. S. 37. 
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HOFER den Bescheid zugehen lieB: "Durch seine in der motivierten 
schriftlichen ErkHirung vom 25. Juli d. J. ausgesprochene Dber
zeugung habe er sich von der katholischen Kirche selbst aus
geschlossen, mit solcher Dberzeugung kann man nicht Mitglied 
der katholischen Kirche, noch weniger Priester (lieser Kirche sein 1). " 

Trotzdem fliUt HENHOFER die Trennung von seiner Kirche sehr 
schwer: "Nun gab ich mein Glaubensbekenntnis heraus, immer in 
der Hoffnung, durch einen geschickten Widerleger uberzeugend von 
der Wahrheit der katholischen Grundsatze belehrt und so mit dieser 
Kirche ausgesohnt zu werden; denn ich war ungern getrennt von 
einer Kirche, die mich erzogen, mir viel Gutes erwiesen hatte und in 
der es der Arbeit und der hungrigen Seelen so viele gibt 2). " 

Es war ihm wohl wlihrend der Untersuchungszeit in Bruchsal 
ofters sehr driickend zum Be"ruBtsein gekommen, daB eine inn ere 
Verstandigung mit seinen kirchlichen Oberen so gut wie ausgeschlossen 
sei, es war ihm schon damals der Gedanke an einen Dbertritt nahe
getreten. Aber er schwankte trotzdem noch lange, bis er den Schritt 
in die protestantische Kirche tat. Was er mit seiner Predigt und 
seiner ganzen Wirksamkeit in Muhlhausen beabsichtigt hatte, war 
ja keineswegs der Dbergang zur evangelischen Kirche, weder fur seine 
Person noch fUr seine Gemeinde, sondern "christkatholisch", 
"geistlich-katholisch" wollte er sein und innerhalb der katho
lischen Kirche wirken fur ein innerliches Christentum des Glaubcns 3 ). 

Seine eigentliche Herzensheimat aber war, ahnlich wie bei Boos 
und GassNER, die "innere Kirche Christi", die "communio sancto
rum", nicht diese oder jene Sonderkirche: "In diesem Wesen (namlich 
in Liebe, Glauben und neuer Geburt) sind aUe christlichen Religionen 
und Kirchen eins. Wer nach diesen Grundsatzen lebt, der ist der 
wahre Christ, er trage nun liuBerliche Namen, welche er will; er ist 
katholisch und ist a uch evangelisch, er ist ein Glied am Leibe 
J esu 4)." 

In diesem Zug zum DberkonfessioneUen wird HENHOFER von 
seinen pietistischen Freunden evangelischer Konfession nur bestarkt. 
"Eine sichtbare katholisch-evangelische Kirche zu stiften ist eigent
lich das einzig Richtige, was Sie tun konnen 5)." Andre raten ihm, 
solange als moglich in der katholischen Kirche zu bleiben und dort 
belebend zu wirken - denn es sei die "Zeit des Endes" nahe 6) und "kein 
Kirchentum, weder das katholische noch das protestantische" konne sich 

1) FROMMEL S. III. 2) Glaubensbekenntnis S. XXII. 
3) A. a. O. S. XXXIII. 4) A. a. O. S. 28f. 
5) FRoMMEr, S. 171f. und S. 153£. 
6) Damals starke eschatologische Erwartungen in pietistischen Kreisen. 
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lange mehr halten. Auch der Heidelberger Rationalist PAULUS ist der 
Meinung, daB HENHOFER am meisten wirken konne, wenn er bleibe, 
was er sei: "Ein urchristlicher, apostolischer Katholik1)." 

Dazu kommen die Bedenken, ob HENHOFER gerade in der wesent
lich rationalistisch gerichteten badischen Unionskirche, deren oberste 
Behorde an seinem Glaubensbekenntnis den "Mystizismus und Ultra
pietismus ll)" getadelt hatte, einen giinstigeren Boden fiir seine Wirk
samkeit finden werde. 

HENHOFERS Wunsch geht nach einer besonders privilegierten 
Briidergemeinde mit losem AnschluB an die evangelisch-protestan
tische Landeskirche, ein Plan, der aber an Schwierigkeiten von seiten 
der Regierung scheitert. So bleibt ihm, wenn er nicht in separatisti
scher Enge jede Moglichkeit einer Wirkung auf weitere Kreise ver
lieren will, nur der Weg in die evangelische Kirche. 

Nicht er, sondern der FRElHERR VON GEMMINGEN tut den ersten 
Schritt, indem er am I9. J anuar I823 dem GroBherzog seinen Ent
schIuB kundtut, zur evangelischen Kirche iiberzutreten 3). Die Nach
richt davon erfiillt HENHOFER weniger mit Freude als mit Schrecken: 
"Der Geist der Gnade hatte mich verlassen, und der Unglaube mit 
seinen Geflihrten kampfte so heftig in mir, daB ich mitten im streng
sten Winter in SchweiB kam. Ich war mir selbst ein Ratsel, der groBte 
Widerspruch. Von der Wahrheit der Sache iiberzeugt, mit dem 
\Vunsche, daB doch jedermann das Evangelium erkennen, annehmen, 
darnach handeln mochte, unzufrieden mit allem, was in der katho
lischen Kirche nicht damit iibereinstimmt, im Begriffe, selbst dieser 
Kirche durch einen auBerlichen Schritt fiir immer den Abschied zu 
geben, wollte mir doch dieser Ihr Schritt in dem Augenblick mehr 
Last als Freude sein. Das erste, was mich bei diesem groBen Schritte 
drUckte, war mein Unvermogen, meine innerliche Unwiirdigkeit. 
Ach, wie kann durch dich ungetreues und unwiirdiges Werkzeug der 
Herr so groBe Dinge tun; das ist ja .kaum moglich, so dachte ich, 
und dieser Gedanke driickte mich ganz zu Boden. Dann fiel mir 
wieder bald Ihre, bald meine Verwandtschaft, Freunde. die Welt, 
die hiesige Lage, die ganze katholische Kirche mit ihren Verfolgungen, 
die neue Einrichtung in Miihlhausen, und ich weiB nicht, was fiir 
Dinge noch ein. Dies alles lag so schwer auf mir, daB ich es kaum 
tragen konnte ... 4)" 

Endlich tat auch er den Schritt in die protestantische 
Kirche und damit ins geordnete Amt. DaB mit ihm etwa 40 Familien 
iibertraten, erregte im ganzen evangelischen Deutschland Aufsehen 

1) FROMMEI, S. 154. 2) A. a. O. S. 147£. 3) A. a. O. S. 156ff. 

f) A. a. O. S. 158ff. Brief vom 28. Jan. 1823. 
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-------------------------------------------------------
und Anteilnahme, blieb aber obne weitere Wirkung. Es war doch 
bei vielen mehr ein Mitgehen aus personlicher Anhanglichkeit an 
HENHOFER, als daB sie wirklich ihren Halt im Glauben gefunden 
hatten. Daher auch ein ziemliehes N achlassen des inneren Lebens 
in der jungen Gemeinde, sobald HENHOFER sie verlassen hatte. 

DaB HENHOFER in der evangelischen Kirche fiir die verpflichtende 
Ge1tung der Bekenntnisschriften eintrat, ist nieht einfaeh als Riickfall 
in das katholisehe Autoritatsprinzip zu beurteilen. HENHOFER kampft 
dabei fiir die SichersteUung seines eigenen Heilserlebnisses, 
das ibn vom Katholizismus zum Protestantismus gefiihrt hat, gegen
iiber der kirchlichen Aufk1arung. In den Bekenntnisschriften des 
16. J ahrhunderts, vor altem in der Augustana, hat die der seinigen 
in vieler Beziehung sehr ahnliche religiose Erfahrung der Reformatoren 
ihren lehrhaften Ausdruck gefunden. HENHOFER muBte sieh, wenn 
er nicht gerade das preisgeben woltte, was ibn zum Protestanten 
gemaeht hatte, an diese Bekenntnisschriften halten. Dariiber wurden 
sie ihm freilich wieder zur festen unbedingt autoritativen 
Norm. Wenn er in einem Schriftchen die Frage, ob die protestan
tische Kirche in ihrem Prinzip fortschreiten konne - iiber jene Grund-, 
lagen der Reformationszeit hinaus - mit Nein beantwortet, legt er 
den Halt doch wieder in ein Begrenztes statt in die lebendige Kraft 
des Glaubens. Freilich geschieht das mehr theoretisch - sein person
liches Leben hat nach wie vor seinen Halt nicht in der Beugung 
unter den Buchstaben eines, Bekenntnisses, sondern im Glauben an 
den "Christus fUr uns und in uns", den er predigte. 

W8.hrend GOSSNER und HENHOFER nach ihrer Loslosung vom Katho
lizismus ihren personlichen Halt nicht verlieren, vielmehr auch in der 
evangelischen Kirche eine positive aufbauende Arbeit leisten, gibt 
es aueh Falle, bei denen die Trennung vom Katholizismus in Un
sicherheit und schwarmerische Ha1tlosigkeit fiihrt und nihi
listische Prozesse des inneren Lebens immer mehr zur Auflosung 
hindrangen. Die Krisis beginnt aueh hier im Zentrum des religiOsen 
Erlebnisses, aber das religiose Verhaltnis ist irgendwie unecht, 
nicht von innen erlebt, sondern an- und nachempfunden, krampfhaft 
iibersteigert, vor altem nicht in letzter Verantwortlichkeit wurzelnd 1). 
In diesem Zusammenhang ist IGNAZ LINDL besonders interessant, 
von dem uns aber leider personliche Zeugnisse ganz fehlen. Doch 
sprechen schon gelegentliehe AuBerungen von Boos, GOSSNER und 
RINGSEIS iiber ihn und dazu die auBeren Daten seines merkwiirdigen 
Lebensganges deutlich genug. 

1) tiber den Begriff des psychisch Unechten d. JASPERS: Psychologie der Welt
anschauungen, S.31ff. 
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f) IGNAZ LINDL, 

geb. 1774 in Baindlkirchen in Oberbayern, wo er spater Pfarrer wurde. 
Ein Mann von nicht unbedeutenden Geistesgaben, gro.l3em Rednertalent, 
lebhafter Phantasie steht er aber an sittlicher Reife und Glaubensernst 
weit hinter Boos und GOSSNER zuriick. Er wird durch GOSSNER etwa 1812 
in die Erweckungsbewegung hineingezogen und wirkt mit Feuereifer in 
Baindlkirchen und seit 1818 in Gundremingen a. d. Donau. Durch seine 
hinrei.l3ende Beredsamkeit zieht er in beiden Orten Scharenauswartiger 
Zuhorer herbei, von denen viele eine Erweckung erleben. Doch ist bei 
aller glanzenden Wirksamkeit eine gewisse Unechtheit zu spiiren. LINDL 
hat sich zum Glaubenserlebnis nicht so schwer in persOnlichen Kampfen 
und Anfechtungen durchgerungen wie Boos oder GOSSNER; er hat sich 
das, was bei jenen Mannern echtes vollverantwortliches Erleben war, 
mehr nachempfindend angeeignet, allerdings durch seinen Geist und 
seine Phantasie in lebendiger und wirknngskriiftiger Art und Weise. Aber 
es geht nicht wirklich tief, es durchdringt nicht die ganze Personlichkeit. 
Die relative Unechtheit zeigt sich schon darin, da./3 LINDL nicht wie Boos 
oder GOSSNER in immer neuen inneren Kiimpfen um die Festigung und 
Klarung seiner Glaubensiiberzeugung ringt, da./3 er sich nicht auf dem je
weiligen Niveau und tnit der jeweiligen Aufgabe bescheidet, sondern sich 
schon kurz nach seiner Erweckung in apokalyptische Zukunftshoffnungen 
hineinsteigert. Ein Besuch im Winter 1812/1813 bei den pietistischen Kreisen 
Wiirttembergs und bei JUNG-STILLING bestarkt ihn in seinen schwarme
rischen Neigungen1): "Seine Gedanken, bald auch seine Traume umkreisten 
in bedenklicher Weise das Kerzenlicht der Lehre von den letzten Dingen; 
mit seinen auf der Reise gewonnenen Freunden glaubte er die Wiederkunft 
des Herrn ganz nahe und hielt es deshalb flir notwendig, sich und die Seinen 
flir den Anbruch des Tausendjahrigen Reiches zu riisten." Boos verhiilt 
sich dazu ablehnend: "LINDL glaubt, wir jetzt Lebenden werden gar nicht 
sterben, sondern verwandelt werden in ictu oculi und dann £lugs hinein 
ins Tausendjahrige Reich. Allein ich kann nicht nachkommen in diesem 
Glauben. Ich habe es neulich gesehen, wie schnell und nahe ich dem ge
wohnlichen Tode bin; ich will mich auf diesen ordinaren Tod bereiten, 
dann bin ich ja auch fiir den Tausendjahrigen und fiir den Jiingsten Tag 
bereitet 2)." 

Bei LINDL fehlt auch der sittliche Ernst und die Lauterkeit des 
Herzens, die bei Boos und GOSSNER in hohem Ma.l3e vorhanden sind. 
Schon RINGSEIS bemerkte in der Zeit der hochgehenden Erweckungs
bewegung an LINDL "eine gewisse sinnliche Vorliebe fiir· die eine oder 
andre seiner weiblichen Erweckten3);" noch als Priester schlie.l3t er eine 
Gewissensehe mit der Schwester seines Kaplans VOLK. 

Nachdem ihn allerlei Anfeindungen gezwungen hatten, Bayern zu ver
lassen, bietet sich ihm - iihnlich wie GOSSNER - durch den russischen 
Kaiser ALEXANDER ein Wirkungskreis, der seinen chiliastischen Neigungen 
ganz entspricht. Er iibernimmt die geistliche Versorgung der damals -
zum Tell auch infolge eschatologischer Erwartungen - nach Siidru.l3land 
auswandernden Wiirttemberger und Bayern. Als Propst der eingewander
ten deutschen Katholiken kann er sich in Odessa wegen der Anfeindungen 

1) DAI.'tON S. 159. 2) Boos S. 730. 
Heinsius, Krisen katholischer Frommlgkeit. 

3) Rist.-polit. Bliitter Bd. 77, S. 515. 
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der romischen Monche nicht lange halten. 1822 nimmt er seinen Wohnsitz 
in Sarata, einer Kolonie, die ihm als der apokalypti<;che Bergungsort ffir 
die Glaubigen wahrend der Schrecknisse der Endzeit gilt. Er sucht dort 
nicht nur Katholiken und Protestanten zu ei ner religi6sen Gemeinschaft 
zu verschmelzen, sondern auch den urchristlichen Kommunismus im Sinne 
der Aposte1geschichte durchzufiihren. Dem libertinistischen Freiheits
drang ohne Disziplin und Formung folgt eine peinliche Erniichterung 
und bittete Enttauschungen. 1m Zusammenhang mit der politischen 
Reaktion in Ru13land wird LINDL 1824 ausgewiesen. Er findet Zuflucht 
bei den pietistischen Kreisen in Barmen, wo er den Ubertritt zur protestan
tischen Kirche vollzieht. Er kann sich aber auch hier nicht einfiigen, 
sondern griindet eine eigene separatistische Religionsgemeinschaft mit 
schwarmerischen Idealen. Gestorben 1845. 

Eine andere Erscheinung mit eigentiimlich unechten Ziigen und 
der Tendenz zu wachsender Haltlosigkeit ist GEORG LUTZ. 

g) JOHANN EVANGELIST GEORG, LUTZ, 
geb. 1801 als Bauernsohn in Burg, besucht das Gymnasium und Lyzeum 
zu Dillingen, Vikar in Grimolsried, 1826 wird er als Geistlicher zu der armen 
und verwahrlosten Kolonistengemeinde Carlshuld auf dem Donaumoos 
berufen. Arbeitet unter groBen Schwierigkeiten und Entbehrungen fiir 
die materielle und sittliche Hebung der Gemeinde. Es entsteht dort eint: 
Erweckungsbewegung, die 1828 ihren H6hepunkt erreicht. Eingreifen der 
Beh6rde, LUTZ wird yom bischoflichen Ordinariat Augsburg zur Verant
wortung gezogen und von seiner Gemeinde Carlshuld abberufen, mit der er 
sich aufs innigste verbunden fiihlt. 1m Dezember 1831 tritt er !nit etwa 
600 der Kolonisten aus der ro!nischen Kirche aus. Sucht eine freie katho
lische Gemeinde zu organisieren. Als die Regierung die Genehmigung dazu 
versagt, tritt er 1832 !nit der Gemeinde zur evangelischen Kirche iiber. 
Da ihn aber das evangelische Oberkonsistorium nicht bei seiner Gemeinde 
in Carlshuld belii..l3t, weil er wegen Verdachts der Schwarmerei auch unter 
polizeilicher Aufsicht stand, kehrt er - ohne jedoch seine innere Stellung 
zu andern - im Juli 1833 mit der Mehrzahl-seiner Gemeindeglieder wieder 
zur katholischen Kirche zuriick. Seine Hoffnung auf endgiiltige Riickkehr 
zu seiner Gemeinde wird aber auch von der katholischen Kirchenbeh6rde 
nicht erfiillt. Bitter enttauscht und !nit der katholischen Kirche innerlich 
zerfallen, wendet er sich heimlich dem lrvingianismus zu. 1857 tritt aus 
Anla.13 der Dogmatisierung der unbefleckten Empfangnis der Maria seine 
Entfremdung von der katholischen Kirchenlehre so offen zutage, daB er 
der Exkommunikation verfii.llt. 

An LUTZ' Entwicklungsgang ist vor allem dies bemerkenswert, 
daB er nicht in eigenen inneren Erfahrungen und Kiimpfen zu dem 
Erlebnis der Gnade kommt, sondern- daB ihm die evangelische Heils
erfahrung aus Biichern, aus GOSSNERS Schriften, aus Boos' Biographie 
bekannt wird, daB er sich in deren Erlebnisse lebhaft einfiihlt, sie 
in Predigten vortriigt, ohne jedoch, wie er selbst deutlich spurt, 
innerlich die gleiche Erfahrung gemacht zu haben1): "Ich hatte die 

1) LUTZ Heft I, S. 53ff. 
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Gnade und Wahrheit des Evangeliums selbst noch nicht griindlich 
erfahren. Zwar besaB ich viel Kenntnis von der Sache und den Wegen 
des Herrn; aber sie war nicht Frucht innerer Erfahrung, 
sondern gro13tenteils n ur a us Biichern geschopft ... Ich 
konnte mir und andem genau angeben, was in uns vorgehen miisse, 
wenn wir wahre Christen sein sollen, konnte umstandlich beschreiben, 
was das fUr eine Seligkeit sei, wenn man in Christo einmal die Ver
gebung der Siinden, die Gerechtigkeit, die vor Gatt gilt, den Frieden 
Gottes und das ewige Leben gefunden habe. Aber ich hatte das alles 
nicht, ich hatte wahl die Worte der Wahrheit, aber nicht die Wahr
heit der Worte." 

Was bei Boos unmittelbares Erlebnis war, ist fUr LUTZ Leitbild 
geworden, dem er sich mit Anstrengung nachzubilden sucht, ein Be
weis, wie sehr sich die Gedanken vom Erlebnis lostrennen konnen 
und wie man etwas denken und vortragen kann, ohne die betreffende 
Erfahrung existentiell zu besitzen. LUTZ' Predigt ruft in seiner Ge
meinde einige Erweckungen hervor - aber hnmer noch fehlt ihm 
die eigene Erfahrung. Zorn und Mutlosigkeit bereiten ihm heftige 
Anfechtungen. Endlich kommt es auch bei ihm zum Durchbruch. 
Vorbereitend wirkt ein Gesprach mit einer erweckten Frau aus seiner 
Gemeinde, die ihm seine Zerstreuung und Ungeduld als Hinderung 
des Gnadenerlebnisses aufdeckt. In einem Brief vom 6. Marz r822 
berichtet er einem Freund den Vorgang1): In auBerst gereizter Stim
mung, geargert durch allerlei Widerwartigkeiten in der Gemeinde, 
sei er zu Bett gegangen. Beim Lesen im Neuen Testament kommt ein 
Trotz gegen Gatt iiber ihn, der ihn so lange umsonst bitten lasse: 
"Nun, wenn denn alles umsonst ist, so sei es! Ich suchte mich zu 
beugen und zu demiitigen wie ein Hund, und wenn das Gatt nicht 
genug ist, so ist ihm mehr auch nicht genug. Macht er mich nun gem 
selig, so kann er's, macht er mich nicht gern selig, so liiBt er's bleiben, 
und wenn ich verdammt sein muB, so sei es! So will ich von ihm so 
wenig wissen, als er von mir." Er wirft zomig das Neue Testament 
auf den Boden. Da weicht im Augenblick die Wut einer tiefen Scham: 
"Ich fiihlte, daB Gott von mir gewichen war; eine finstere Gewalt 
hatte sich meiner bemachtigt, und in der Tiefe meines Gemiits brannte 
das GefUhl des Verdammtseins." Vall HaB und Wut wendet sich sein 
ganzes Wesen von dem bloB en Gedanken an Christus ab; die Ver
suchung zum Selbstmord steigt in ihm auf. "So wiitete es in meinem 
Innem ungefahr eine halbe Viertelstunde. Dabei war es mir so klar, 
so ausgemacht, daB nur in Christus Jesus der 'Weg zur Seligkeit sei, 
wie bisher noch nie; auch sah ich sonnenklar ein, daB, wenn ich mich 

1) LUTZ Heft 2, S.23££. 
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jetzt, gerade jetzt, vor ihm beugte, und wie ich bin, mich ihm hingiibe, 
er mich auf der Stelle begnadigen wiirde. Aber das wollte ich um alle 
Welt nicht. Nun weckte ich meine Mutter, Schwester und Base und 
erziihlte ihnen kaltbliitig den ganzen Vorfall 1) und meinen Entsch1uB 
(niimlich in eine Gegend zu entfliehen, wo Jesu Name noch ganz 
unbekannt ist). Sie erblaBten vor Schrecken und fingen an zu weinen 
und zu beten; ich aber, was mir jetzt unerkliirbar ist, konnte kalt
bliitig ihres Weinens und Betens hohnlachen und spotten. Sooft sie 
nur den Namen Jesus aussprachen, stieg in mir eine satanische Wut 
auf, und es hatte mir wohlgetan, ihn nach Herzenslust lastern zu 
konnen." 

Die heftige Erregung weicht allmahlich einem Zustand volliger 
Apathie. Erst am Abend darauf lost sich der Krampf. Er fi.ihlt 
einigen Trieb zum Beten, und der innere Widerstand gibt nach: 
"Herr, ich bin ein verlorner Sunder und kann mir nicht helfen. Willst 
und kannst du mich noch einmal annehmen, so will ich dir nicht 
widerstehen." Mit dieser Hingabe tritt eine vollige Umwandlung ein: 
"Ich fand alle meine Sunden so ganz und vollig getilgt, hinweg
genommen und vergessen, daB ich vor Scham und Freude vor mir, 
se1bst versank; dagegen erfuhr ich eine so wahre, volle, ruhige und 
doch gewaltige Liebe zu Jesus in mir, ich fiihlte mich so innig und 
wesentlich mit ihm verbunden, so begnadigt und beseligt, daB ich 
nur staunen konnte." 

Die Frucht dieser Erfahrung ist ein Wachstum auch des Lebens 
in der Gemeinde. LUTZ widmet sich mit neuem Eifer dem Unterricht, 
der Predigt und der Seelsorge. Er sieht nun auch die Bibel mit ganz 
andern Augen an und "findet fast in jeder Zeile Christum, seinen 
Heiland". "Ich begriff es nun ganz gut" daB LUTHER aus der Bibel 
gar nicht mehr herauszubringen war; denn er hatte in ihr den Schatz 
im Acker, die eine kostliche Perle, Christum, den Grund- und Eckstein 
des Glaubens 2)." Die Erweckungsbewegung in der Gemeinde nimmt 
zu, Erbauungsstunden in den Hiiusern werden eingerichtet, auch 
Ansiitze zur Schwarmerei, Engels- und Teufelserscheinungen erregen 
die Gemuter. Es ist verstandlich, daB die kirchlichen Zeremonien, 
uberhaupt alles spezifisch Katholische in den Hintergrund tritt. Die 
Gemeindeglieder beginnen eine laienhafte Kritik zu uben, begehren 
unter anderm das Abendmahl unter beiden Gestalten 3). 

Die Bewegung drangt aus der katholischen Kirche hinaus. Auch 
hier entsteht zuerst der Gedanke an eine Sondergemeinschaft, 

1) DaJ3 er diesen innersten Vorgang sofort mitteilen muJ3, ist auch ein Symptom 
der Unechtheit und inneren Haltlosigkeit, 

2) LUTZ Heft 2, S. 37, 3) A. a. O. Heft 4, S. 32. 
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dann erst an einen Anschlu13 an die protestantische Kirche, 
mit der sich Lu'tZ innerlich verbunden fiihlt: "Ich glaube von ganzem 
Herzen, daB die Lehre der hl. Schrift Alten und Neuen 'l'estamentes, 
diese oberste Regel und Richtschnur des Glaubens und Lebens, wofiir 
ich sie mit vollster, innigster "Oberzeugung erkenne, in der unver
iinderten Augsburgischen Konfession enthalten sei und erkliire somit 
diese auch fUr mein Glaubensbekanntnis1). /I 

Was ihn aber auch in der evangelischen Kirche keine Ruhe finden 
laBt, ist die Sehnsucht nach seiner Gemeinde, von der er sich nicht 
trennen kann: "Ach Gott, wenn die geistlichen Herm wiiBten, welch 
ein festes heiliges Band die Liebe Christi, des Gekreuzigten, um Seel
sorger und Gemeinde schlingt, sie konnten nicht so herzlos handeln I 
Ich lieBe doch lieber mein Leben als meine Gemeinde2 ) 1/1 Diese Liebe 
zu seiner Gemeinde macht auch seinen Riicktritt zur katholischen 
Kirche verstandlich - ein Opfer, das freilich umsonst gebracht war. 
Da ihm, ahnlich wie GOSSNER, alle auBeren Kirchenformen gleichgiiltig 
geworden waren, bedeutete ihm eben seine Gemeinde die Kirche, 
die religiose Gemeinschaft, den Halt, ohne den er nicht sein wollte. 
Fiir seine spateren Beziehungen zum Irvingianismus und seinen Aus
sch1uB aus der katholischen Kirche versagen die personlichen Auf
zeichnung~ vollig. 

2. Die Krisis auf dem Boden der Aufklarung und der 
rationalistischen Zersetzung des Katholizismus. 

Eine Welt ganz andrer Art und ganz anderer Voraussetzungen 
tut sich uns auf, wenn wir uns den Krisen katholischer Frommigkeit 
auf dem Boden der Aufk1arung zuwenden. Die Aufk1arung, die ihrer 
psychologischen Struktur nach den Halt in der Vernunft und ihren 
Gesetzen bietet, die im Begrenzten und Verstehbaren beharrt und 
dariiber hinaus nichts gelten laBt .. die immer an den Verstand apelliert 
und iiberall nach Zwecken fragt, iibt an den konkreten, positiven 
Religionen eine auflosende Wirkung aus. Indem sie nur die religiosen 
Wahrheiten gelten laBt, die sich als Vernunftwahrheiten legitimieren 
konnen, verfliichtigt sie die lebendige Folle des religiosen Lebens zu 
der blassen Abstraktheit der natiirlichen Religion. Die Aufklarung 
bewirkt, wo sie sich geltend macht, eine Rationalisierung und 
Moralisierung des Religiosen. Sie hat keinen Sinn fiir das 
Irrationale, fiir das Geheimnisvolle, fiir das Paradoxe, von dem die 
Religion recht eigentlich lebt. Sie liebt das 'l'ageslicht des "gesunden 
Menschenverstands" und verwirft alles, was iiber ihn hinausgeht 

1) A. a. O. Heft 4. S.20. 2) A. a. O. Heft 4. S. 74. 
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als Schwarmerei und "Mystizismus". Sie erlebt Gott als weise giitige 
Vorsehung in der Natur und in den Zweckzusammenhangen des 
Lebens und wendet sich, solange es nur irgend moglich ist, ab von den 
Schrecken des "deus absconditus", der sich in Dunkel und Sinnlosig
keit hii11t. Und ebenso, wie sie sich abschlieBt gegen das Irrationale, 
so versperrt sie sich auch in einem oberflachlichen Optimismus, im 
Glauben an die moralische Giite der Menschennatur, die durch richtige 
Einsicht notwendig zum richtigen Handeln geleitet wird, gegen die 
erschiitternde Erfahrung von der Unvermeidbarkeit der Schuld, an 
der immer wieder das tiefste religiose Erlebnis, das Erlebnis der Gnade, 
sich entziindet. Sie weiB mit Gnade nichts anzufangen; denn sie 
findet ihren Halt in der sittlichen Selbstgeniigsamkeit des einzelnen. 

Die Aufk1aruilg hat eine solche Rationalisierung und Moralisierung 
des Religiosen nicht nur innerhalb der protestantischen Kirche be
wirkt, sondern auch innerhalb der katholischen - in so starkem MaBe 
sogar, daB man, von dem ultramontanen Katholizismus der Gegen
wart herkommend, dariiber erstaunt ist. Dafiir einige Beispiele: 

Die Verstandeskritik setzt natiirlich bei den Dingen ein, die irgend
wie als Aberglaube und Mi13brauch angesehen werden konnen: ' 
Sie wendet sich gegen Reliquien, Amulette, Skapuliere, gegen Benedik
tionen und Exorzismen, gegen die Prozessionen und allzuhaufigen 
Feiertage. Die Wallfahrten gelten als "Gift fiir die Moralitat", als 
"Ge1egenheit zur Vernach1assigung der hauslichen Pflichten". Kaiser 
Joseph II. verbietet a11e Bruderschaften auBer der einen "zur tatigen 
Liebe des Nachsten in Beziehung auf hilflose Arme". Das Rosenkranz
gebet wird verworfen: "Es wird keinen aufgeklarten Pfarrer geben, 
der die Unschickllchkeit und das Abenteuerliche dieses Gebetes nicht 
einsieht und der es nicht bei jeder schicklichen Gelegenheit durch 
eine bessere und dem jetzigen Zeitgeist angemessenere Andacht zu 
ersetzen suchen wird ... Der Zweck des Gebetes ist kein anderer 
als unsere eigene sittliche Vervollkommnung 1). II 

Der Gottesdienst 5011 moglichst nach den Gesichtspunkten der "B e
lehrung und Erbauung" gestaltet werden. Daher wird auf die 
Predigt besonderer Wert gelegt und der Versuch gemacht, die deutsche 
Sprache einzufiihren, sogar fUr die heiligen Formeln der Liturgie. 

J a, die Rationalisierung dringt noch tiefer ins Innere. Sie bedroht 
sogar den Sakramentscharakter der Eucharistie. In der Ulmer 
"Jahresschrift fiir Theologie und Kirchenrecht der Katholiken 2)" 

wird der Zweck des Abendmahls dahin bestimmt: "Erster Zweck des 
Abendmahls: Wir sollen das Abendmahl als ein konzentriertes 

1) BRUNNER: Gebetbuch fiir aufgekliirte Christen, S. XIX, 
3) Bd. I, S. 522, I806. 
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Erinnerungsmittel an alles, was die Religion Jesu Vortreffliches 
hat, betrachten. Zweiter Zweck: DaB wir durch den GenuB des Abend
mahls eine feste und sinnliche Versicherung von unserem Antell an 
den Wohltaten des Todes und der Religion Jesu haben. Dritter Zweck 
ist die Starkung unserer Tugend oder, was einerlei ist, der voll
kommenen Menschenliebe." Man denke: Das Tremendum mysterium, 
die Schauer und Wonnen der sakramentalen Vereinigung - und 
dagegen ein konzentriertes Erinnerungsmittel! 

In ahnlicher Weise wird auch das Bu.f3sakrament als solches 
aufgelost. Es wird nicht nur gegen das allzu haufige, gewohnheits
maBige Beichten gesprochen und die allgemeine Beichte ohne spe
zielles Siindenbekenntnis gewiinscht, die Giiltigkeit der Absolution 
wird sogar von der nachherigen Besserung abhangig gemacht: "Wo 
gar keine Besserung ist, da ist gewiB aueh kein Sakrament der BuBel)." 

Aueh die festen Formen der kirchliehen Institution werden wenig
stens bis zu einem gewissen Grad erweicht, obwohl natiirlich gerade 
sie den zersetzenden Kraften den starksten Widerstand leisten. Als 
Ideal der kirchlichen Verfassung erscheint das freilich ganz unge
schiehtlich, ganz durch die Brille der Aufktarung gesehene U re h ri s te n
tum. 1m Blick auf jene urspriinglichen Verfassungsformen wird der 
Leitsatz aufgestellt, daB "die Grundform der Hierarchie demokratisch 
und einfach 2)" sei, und daB nicht nur die einzelnen Bischofskirchen 
dem Papste gegeniiber, sondern aueh die einzelnen Gemeinden dem 
Bischof gegeniiber eine gewisse Selbstandigkeit zu beanspruchen 
hatten. Vermischt mit den kollegialistischen Theorien des Natur
rechts leben jene alten episkopalistisehen Gedanken und Forderungen 
wieder auf, wie sie im 15. J ahrhundert von den groBen Theologen 
der Reformkonzilien vertreten worden waren. So kampft der Weih
bischof von Trier, Nikolaus von Hontheim, in einer 1763 unter dem 
Pseudonym Febronius erschienenen Schrift £iir das Recht der National
kirchen gegen die absolute Papstgewalt. Eng damit zusammen hangt 
aueh die den romischen Machtanspriichen so sehr widersprechende 
Neigung der Aufk1arungszeit zum Staatskirchentum. Staat und 
!Grche solien eintrachtig zusammenwirken und dem Staat wird ohne 
weiteres das Recht zugesprochen, die auBere Wirksamkeit der !Grche 
zu iiberwachen 3). 

1) FRInOLIN HUBER: Handbuch der Religion Bd. 2, S. 346,1828. 2) ROSCH S. 28. 
3) "Was sind auch Kirch' und Staat, 

Darf er (der Priester) als Herr mit beiden schalten? Drum 
1st's hohe Zeit dem Ubermut zu wehren. 
Hat Christus selbst die Schranken doch bestimmt: 
Dem Kaiser HeJl er, was des Kaisers ist, 
Und in der Kirche wollt' er keinen Herm." 

Aus WESSENBERGS Drama "Friedrich II." (SCHIRMER S.24.) 
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Die Kritik der AufkUirung hatte, wenn nicht starke Gegenkriifte 
vorhanden gewesen waren, erne innere "Sakularisation" des Katho
lizismus herbeifiihren konnen, die der auBeren nicht nachgestanden 
ware. Wir erinnem uns, daB auch die Manner der "Erweckungs
bewegung" gegen das auBerliche Kirchentum, gegen die unverstan
denen Zeremonien und den Gebetsmechanismus, gegen das zu haufige 
Beichten und Messelesen gekampft hatten. Aber es geschieht in 
beiden Fallen aus ganz anderen Gtiinden. Dort, wei! dies AuOerliche 
der "inneren Vereinigung mit Christus", der Anbetung im Geist und 
in der Wahrheit im Wege steht, hier weil es der "Vemunft und Moral" 
widerspricht. Dort zielt alles auf das "innerliche Christentum", hier 
auf die "natiirliche Religion" der Aufk1arung. 

Auch auf dem"Boden der Aufk1arung findet eine gewisse Annahe
rung unter den Konfessionen statt, und tritt das spezifisch 
Katholische stark zuriick. Es gab in jener Zeit eine weitgehende 
geistige Interessengemeinschaft zwischen Katholiken und Protest an
ten!). Auch der Gedanke der iiberkonfessionellen Gemein
schaft kann auf diesem Boden erwachsen - nur daB der einigende 
Punkt hier nicht die innere Beziehung zu Christus, sondem die ver-. 
niinftige Religion als das allen Konfessionen Gemeinsame ist. 
Sehr chara~teristisch dafiir ist ein Brief ZSCHOKKES an WESSENBERG2): 

"Fabren Sie fort, groB und gut zu wirken. Gott hat Ihnen auBer der 
Kraft dazu einen wichtigen Augenblick gegeben. Wenn Sie einmal 
Patriarch einer germanischen Kirche werden, unabhangig von der 
Diktatur des Vatikans, vereinigen Sie Zwinglische, Lutherische, 
Papisten und Anabaptisten zu einer echt evangelisch-katho
lischen Staatskirche, wie sie sein soll." 

Von dem durch die Verstandeskritik der Aufk1arung zersetzten 
Katholizismus der Aufk1arung fiihrt kein direkter Weg zum 
Protestantismus. Es wird - wie schon gesagt - nur der eine Halt 
im Begrenzten mit dem andem vertauscht, wahrend der genuine 
Protestantismus den letzten Halt in der lebendigen Bewegtheit des 
Glaubens bietet. Dennoch kommen gerade hier Dbertritte ziemlich 
haufig vor. Auch die Religion der Aufk1arung ist individualistisch -
und sobald die Kirche ihre autoritative Macht wieder starker zur Gel
tung bringt, liegt es nahe, daB der einzelne sich der protestantischen 
Kirche ihrer groBeren Freiheit wegen zuwendet - ohne daB er des
wegen den Halt im Glauben zu finden oder auch nur zu suchen braucht. 

1) Geistliche beider Konfessionen vertraten sich gegenseitig bei Amtshandlungen. 
- In Freiburg i. Br. erschien 1830-1845 das "Badische Kirchen- und Schulblatt", 
eine Zeitschrift fUr Protestanten und Katholiken, die der Geistl. Rat F. L. Mersy zu
sammen mit dem evangelischen Pfarrer 'V. FR. RINK herausgab" 

2) Briefwechsel, S. 152. 4. Juni 1818. 
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Den Fanen, bei denen es wirklich zur Konversion kommt, stellen 
wir zur Veranschaulichung des hier vorliegenden Geistestypus die 
Charakteristik eines Mannes voran, der alle Tendenzen der katho
lischen AufkUi.rung in seiner personlichen Existenz vereinigt, ohne die 
Grenzlinie zwischen Katholizismus und Protestantismus iiberhaupt 
zu beriihren, des Konstanzer Generalvikars VON WESSENBERG. 

a) lGNAZ HEINRICH VON WESSENBERG 
geb. 1774 zu Dresden, wo sein Vater in diplomatischen Diensten stand, 
verlebt seine Kindheit auf dem Familienbesitztum Feldkirch im Breisgau, 
Erziehung in dem jesuitisch geleiteten St. Salvator-Gymnasium in Augs
burg. Studium in Dillingen, wo ihn SAILER beeinflu13t, dann theologische 
und juristische Studien in Wiirzburg und Wien. DALBERG, den er schon 
in Wiirzburg kennengelernt hat, ernennt ihn 18m zum Generalvikar des 
Bistums Konstanz, wo er eine bedeutende Wirksamkeit im Sinn der Auf
klii.rung entfaltet: Gottesdienstliche Reformen, deutscher Kirchenge~ang, 
deutsches Rituale, verbessertes Brevier, griindliche Berufsbildung der 
Geistlichen, Priesterseminare, Pastoralkonferenzen, Lesevereine, Kapite1s
bibliotheken, Hebung des Volksschulwesens in Verbindung mit Pestalozzi. 
Auf dem Wiener Kongre./3 vertritt er als Bevollmachtigter DALBERGS den 
Gedanken einer deutschen N ationalkirche mit einem deutschen Primas 
an der Spitze. Konflikt mit der erstarkenden jesuitisch-ultramontanen 
Partei in der romischen Kirche. Nach DALBERGS Tod 1817 wird WESSEN
BERG yom Domkapitel zum Bistumverweser ernannt, aber Rom verweigert 
die Anerkennung. WESSENBERG reist nach Rom, urn sich personlich zu 
verantworten, kann sich aber nicht zu der verlangten Abgabe einer un
bedingten Gehorsamserklarung verstehen. Unterstiitzt durch die badische 
Regierung und getragen yom Vertrauen der Diozesangeistlichkeit be
hauptet er sich in seiner schwierigen Stellung bis zur Auflosung des 
Bistums Konstanz 1827. Da Rom seine Ernennung zum Erzbischof von 
Freiburg hintertreibt, zieht er sich von nun an ins Privatleben zuriick. 
Bis 1833 ist er noch Mitglied der I. badischen Kammer, wo er die 
Forderungen des politischen Liberalismus vertritt. Lebt zuletzt in Kon
stanz ganz seinen literarischen Arbeiten und einer ausgedehnten Wohl
tatigkeit. Gestorben 1860. 

Bereits in den Kreisen eines milden, aufgekliirten Katholizismus 
aufgewachsen, von gliicklicher harmonischer Veranlagung, verliiuft 
seine Entwicklung ganz stetig, ohne merkliche Krisen, ohne heftige 
Erschiitterungen. Sein Lebensziel steht ibm schon fruhe klar vor 
Augen: "Das Bild eines groBen geistig-religiosen Berufs, dessen darf 
ich mich freudig riihmen, stand mir unaufhorlich vor der Seele und 
mein fester EntschluB, ganz diesem Beruf zu leben und ihm mit 
Beseitigung aller se1bstischen Riicksichten mein volles KraftmaB zu 
widmen, brachte Klarheit, Heiterkeit und Zuversicht in mein 
lnneres, die mich mitten unter Kiimpfen und Miihseligkeiten stets 
aufrecht erhielten und nie verzagen lieBen." 
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"Klarheit, Heiterkeit und Zuversicht," das ist die Signatur £iir 
sein ganzes Leben. Es gibt darin wohl Kampfe, aber keine Erschiitte
rungen, kein Erfahren jener Grenzsituationen, die Sinn und Wert des 
Lebens zu zerstoren drohen. Es gibt keine Tiefen und darum auch 
keine wirklichen Hohen, sondern es bleibt trotz bedeutender Gaben 
der Eindruck einer gewissen MittelmaBigkeit. Das gilt fiir seine 
schriftstellerische Tiitigkeitl) und besonders fiir seine Dichtungen 2). 
Da es ihm an schopferischer Phantasie und an der Kraft der Anschau
lichkeit feWt, sind seine Gedichte zum groBten Tell bloBe Reflexionen 
und bei dem Mangel eines tieferen Gefiihls von der eigentiimlichen 
Sentimentalitiit der Aufk1iirungszeit durchdrungen. 

WESSENBERGS religiOses Leben bleibt in iihnlicher Weise an 
der Oberfliiche, ohne jedoch einer gewissen Warme und Innigkeit 
zu entbehren, die den EinfluB Sallerscher Frommigkeit verriit. "Licht" 
und "Liebe" sind die Worte, die bei ihm am hiiufigsten wiederkehren, 
Li<;ht und Liebe unter die Menschen zu bringen ist die Aufgabe des 
Christentums, dessen Wesen "nicht in Begriffen noch in Worten, 
sondern in Gesinnungen und einem diesen entsprechenden Leben" 
besteht 3). 

Freilich wird Licht und Liebe weniger im spezifisch christlichen 
Sinne verstanden, als im Sinne des Kampfes gegen Liige, Tiiuschung, 
Abergtaube und im Sinne der allgemeinen Menschenliebe, des Wirkens 
fiir die offentliche· Wohlfahrt 4). Fiir das Irrationale und Paradoxe 
im Christentum feWt WESSENBERG jegliches Verstiindnis. Die Worte 
Siinde, Schuld, Erlosung, Gnade sucht man bei ihm vergeblich. Fiir 
seinen Optimismus, sein Vertrauen auf die Macht der richtigen 
Einsicht und die sittliche Giite der Menschennatur, ist Jesus nicht 
der Erloser, sondern in erster Linie der Prediger der reinsten Gottes
erkenntnis und Moral. Bezeichnend ist folgendes kleine Gedicht: "In 
mein Exemplar des Neuen Testaments 6). " 

In deinem Bild erkenn' ich 
Der Gottheit milden Glanz; 

1) "Ein groJ3er beriihmter Gelehrter zu werden, kam mir in meinem ganzen Leben 
nie in den Sinn. Das Streben meines Geistes war von Jugend an zu sehr auf das Leben 
gerichtet. Studien, so fern sie nicht vemiinftiger, weiser, besser oder auch nur zu den 
Geschiiften des Lebens tauglicher machen, schienen mir jederzeit unniitzer Kram und 
Prunk oder doch von sehr untergeordnetem Werte zu sein." BECK S.360. 

2) A. a. O. S. 363. 3) A. a. O. S. 462. 
4) Cf. BECK S. 453: "Gibt es doch keine Lehre, die so nachdriicklich zur Liebe des 

Lichtes und zum Wandeln im Licht auffordert und so stark gegen jede Liige, jede 
Tiiuschung eifert als gerade das Christen tum . .. Nirgends gedeiht das Christentum 
besser als unter dem Schutz walrrer Freiheit und Aufkliirung, so wie diese nirgends un
gestorter fortschreitet als unter dem Schutze des Christentums." Cf. auch BECK 

s. 373f., 377. 40 1. 

5) A. a. O. S.437. 
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Stets neu vor ihm entbrenn' ich 
Fiir Menschenwiirde ganz. 
Wie kennt' ich Gottes Wege, 
Hiitt'st Du sie nicht verkliirt? 
Was ich mit Gott vermoge, 
Hast Du mich erst gelehrt. 

S9 

Das ist eine vollig andre Einstellung als bei Boos und seinem 
Kreis oder a1s bei SAILER. WESSENBERG hat seinen letzten person
lichen Halt nicht im "Glauben" oder in der .. Gattesliebe", sondem 
im Denken und in der sittlichen SelbstgewiBheit, in der Unterordnung 
unter das, was ihm als Pflicht und unbedingter Wert gilt: .. Es sind 
zwei Dinge in der Welt, woriiber der Rechtschaffene niemals mit sich 
markten laBt: Innere wohlgepriifte Dberzeugung und Wiirde 
des Charakters 1)." 

Von hier aus wird seine Stelhmg im Konflikt mit Rom verstand
lich. Er ist einerseits nicht gewillt, den papstlichen Machtanspriichen 
seine Dberzeugung zum Opfer zu bringen, will aber andrerseits auch 
nicht die Verbindung mit der romischen Kirche losen 2). Er schreibt 
an den Prinzen ALEXANDER HOHENLOHE, den damals gefeierten 
Wundertater, der ihn bittet, sich in einem "Akt der DemutH ganz den 
"heiligen Absichten des obersten Kirchenhirten" zu unterwerfen 3) : 
"Wenn jetzt vielleicht hie und da ein frommer wiirdiger Mann mein 
Inneres miBkennt, so ist es mir allerdings schmerzlich. Allein die 
Dberzeugung von meinen Pflichten gebietet mir, dieses MiBgeschick 
schweigend zu dulden, bis es der Vorsehung gefallt den Schleier zu 
liiften. Stolz und Eitelkeit sind meine 'l'riebfedem nic1it. Das Ge
wissen, das Pflichtgefiihl, die Religion sind Giiter von 
unbedingtem Wert, Ehrenstellen hingegen nur von sehr 
bedingtem. Die Rangordnung im Reiche Gottes bestimmt der 
Herr sehr deutlich bei Marc. 9, 34. Meine Seele war von jeher fried
lich gestimmt. Hader und Zank und Rechthaberei sind mir verhaBt. 
DaB ich dem Los der Menschlichkeit, irren zu konnen, unterworfen 
bin, erkenne ich in tiefer Demut. Auch zweifle ich nicht, in manchem 
AnlaB geirrt zu haben, vom Schein des Wahren und Guten getauscht. 
Gatt wird mich richten. War mein kirchliches Benehmen fehlerhaft, 
ich unterwerfe es kindlich dem Urteil der Kirche. Ihrem sichtbaren 
Haupt widme ich unerschiitterliche Verehrung. Ihrem ewigen Haupt 
werde ich aber mit geriihrtem Herzen danken, wenn das Bischof tum 
allerorten nur dem dazu Fahigen und Wiirdigen zuteil wird, wofiir 
ich mich zu halten gewiB weit entfemt bin. Eigenem Vorteil zulieb 
werde ich den Rechten anderer niemals etwas vergeben und in keinem 

1) Briefwechsel S. II9. 2) Cf. BECK S. 308. 
3) Briefwechsel S. 143££. 5. Mai 1818. 
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Fall wird die Einheit, dieses gottliche Band, welches die Grundlage 
der Katholizitat bHdet, durch mich gelost oder geschadigt werden. 
Zu jedem personlichen Opfer bin ich von Herzen bereit. Aber mit dem 
hl. Bernhard und mit allen hI. Kirchenvatern kann ich den Wunsch 
nicht bergen, daB alles, was von Rom zu uns gelangt, stets geeignet 
sein moge, die Einheit in Wahrheit und Liebe zu befestigen." 

In dieser Betonung der Einheit der Kirche ist WESSENBERG 
ganz katholisch - so sehr er auch sonst im Gegensatz zum Autoritaris
mus seinen Halt in der eigenen Uberzeugung findet. Als die Einheit 
der Kirche gefahrdend hat er auch die deutschkatholische Bewegung 
entschieden verworfen, die sich sonst mit den Tendenzen der kirch
lichen Aufk1arung nahe beriihrtl). 

Von den Fallen, in denen die Grenzlinie zum Protestantismus 
hin iiberschritten wird, betrachten wir zunachst den Ubertritt des 
Benediktiners JOHANN BAPTIST SCHAD. Auch er ist ein typischer 
Vertreter der Aufk1arung, muB sich aber er~"t miihsam von dem 
anerzogenen katholischen Frommigkeitsideal und der monchischen 
Unterwiirfigkeit losringen, ehe er seinen Halt in der "Selbst
tatigkeit der Vernunft" findet. 

b) JOHANN BAPTIS't SCHAD, 

geb. 1758 als Bauernsohn in Miirsbach bei Wiirzburg, aufgewachsen unter 
dem EinfluB einer mit allerlei merkwiirdigem Aberglauben durchsetzten 
strengkirchlichen Volksfrommigkeit. Eine Bildungsmoglichkeit fiir den 
begabten Knaben eroffnet sich dadurch, daB er 1768 als Singknabe und 
Page des Pralaten in das reiche Benediktinerkloster Banz aufgenommen 
wird. Das dortige iippige Leben erweckt in ihm bald den Wunsch, selbst 
Monch zu werden. Er besucht durch Vermittlung des Klosters kostenlos 
das in jesuitischem Geist geleitete Gymnasium in Bamberg. Obwohl ihm 
einige Bedenken gegen den Monchsstand aufsteigen, kehrt er doch 1778 
ins Noviziat nach Banz zuriick; er legt 1779 die Klostergeliibde ab und 
wird bald darauf zum Priester geweiht. In schweren Kampfen macht er 
sich von den Monchsgeliibden, ja iiberhaupt von aller kirchlichen Autoritat 
innerlich frei. Er flieht 1798 aus dem Kloster und laBt sich in Jena nieder. 
1804 tritt er in Gotha offentlich zur protestantischen Kirche iiber. Bald 
darauf folgt er einem Ruf als Professor der Philosophie an die russische 
Universitat Charkow. Infolge politischer Intriguen wird er 1816 seines 
Amtes entsetzt und kehrt ganzlich mittellos nach Deutschland zuriick. 
Er findet eine Zuflucht in J ena, wo er noch langere Zeit als Professor der 
Philosophie wirkt. 

1) Brief an RONGE: "Sie beabsichtigen die Stiftung einer neuen Gemeinde; damit 
ist die Sache fUr mich abgetan. Wo Sie gegen den Unfug der Wallfahrt zum hI. Rock 
schrieben, war die Sache anders. MiLlbriiuchen sind auch hier viele Leute abhold, aber 
auch der Stiftung einer Sekte. Mein Gewissen und meine Uberzeugung verbieten mir, 
Ihnen ein Wort der Billigung zu sagen." Briefwechsel S. 189. 
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SCHAD wachst in streng katholischer Umgebung auf. Seine leb
hafte Phantasie findet ihre Nahrung an der Lektiire von Heiligen
legenden, von denen sein Vater eine Sammlung besitzt. Dadurch 
wird ein Hang zu religioser Schwarmerei in ihm geweckt und genahrt -
freilich mehr aus kindlichem Nachahmungstrieb, als aus starker reli
giOser Veranlagung. Zu Hause und im Unterricht bei dem Ortspfarrer 
wird ihm die schroffste Unduldsamkeit gegen Anderglaubige ein
gepragt. Der Gedanke, daB jeder Ketzer von vornherein verdammt sei, 
erregt in ihm eine eigentiimliche Mischung von HaB und Mitleid, die 
sich in spateren Jahren noch verstarkt1). 

Unter den Eindriicken im Kloster Banz wird das Ideal "der 
Monchsheiligkeit und Gelehrtheit" das Ziel seines ehrgeizigen 
Strebens2). Auf dem Bamberger Gymnasium wird er von seinen 
jesuitischen Lehrern, die unter der studierenden J ugend eine ma
rianische Sodalitat gegriindet haben, fUr das Ideal der Virginitat, 
des ehelosen Lebens begeistert: "Es ist unglaublich, was dergleichen 
Vorstellungen fiir noch ganz unverdorbene jugendliche Herzen fiir 
Zauberreize haben. Ein solcher EntschluB ist der Ausdruck des 
Strebens nach dem Absoluten - nach einem Zustand der absoluten 
Unabhangigkeit von der ganzen auBeren und inneren Sinnenwelt -
aber eines nicht durch die Vernunft geleiteten, sondern von der Phan
tasie erzeugten und schwarmerischen Strebens 3)." 

Sein Nachahmungstrieb fiihrt ihn zu einer Handlung, die ihm 
aus Predigten und I~egenden als besonders heilig und gottgefallig er
erschien, zur Vermahlung mit der Jungfrau Maria. Er kauft 
zu diesem Zweck einen silbernen Ring und vollzieht, nach Vorbereitung 
durch Beichte und Kommunion, einen fOrmlichen Trauungsakt, bei 
dem er heimlich das Geliibde der ewigen Jungfrauschaft ablegt4). 

Durch das Erwachen des Gesch1echtstriebes im 18. Lebensjahr 
wird sein Innenleben aufs heftigste erschiittert: "Mein bisheriger 
Heiligkeitsdiinkel, der schon aIle Reize der Welt fUr immer besiegt 
zu haben wahnte, wurde auf das empfindlichste beschamt und ge
demiitigt5}." Nachdem verschiedene Versuche den Naturtrieb zu 
unterdriicken, diesen nur verstarkt haben, gerat er in einen Zustand 
peinlicher Unsicherheit: "Einige Male fiel mir ein, daB ich ja auf die 
Engelreinigkeit Verzicht leisten und einen Lebensstand wahlen konnte, 
wo es mir leicht wiirde, den gefahrlichen Stiirmen auszuweichen ... 
Aber Hollenangst paCkte mich, als ich iiber diesen Gedanken reflek
tierte. Ich glaubte schon ein Verworfener zu sein, da ich fahig ware, 
von dem Wege der Heiligen bei besserer Einsicht auch nur riickwarts 

1) SCHAD I, S. 2. Cf. II, S. 138. 2) A. a. O. I, S. 261. 3) A. a. O. I, S. 264. 
4) A. a. O. I, S. 266. 5) A. a. O. S. 27I. 
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zu blicken I}." Besonders fiihlt er sich durch seine Vermahlung mit 
Maria gebunden. Von seinem Beichtvater darin bestarkt, findet er 
in dem erneuten festen EntschluB, Monch zu werden, seine Ruhe 
einigermaBen wieder. 

J.\IIit den groBten Erwartungen kehrt er nach vollendeten Studien 
nach Banz zuriick: "Ich freute mich unaussprechlich auf den Himmel, 
der mir auf Erden verheiBen war." Er geht bereitwillig auf die Monchs
erziehung zu blindem Glauben und unbedingtem Gehorsam ein 2). 
Er widmet sich angstlich allen Andachtsiibungen und sucht die Menge 
einzelner Vorschriften aufs genaueste zu befolgen. Aber er kann darin 
keine Ruhe finden: "Bei all dem Feuereifer, alle Vorschriften des 
Monchtums, die, well aller Vernunftgebrauch ausgeschlossen und als 
SOOde angesehen wird, ins Unbestimmte gehen und nie einen festen 
Boden zur Beruhigung des Gewissens gewahren konnen, auf das voll
kommenste und pOOktlichste zu beachten, wurde dennoch mein ver
wirrtes Gewissen unaufhorlich mit den schrecklichsten Vorwiirfen 
gefoltert, als wenn ich bei jeder Handlung lauter schwere SOOden 
beginge . .. Ich tappte unter lauter AnstoBen und Abgriinden im 
Finstern umher, ohne zu wissen, wo ich war oder wohin ich ging. Alles. 
war fUr mich unsicher, ich mOchte tun, was ich wollte; iiberall, wo 
ich hintrat, wankte der Boden unter meinen FiiBen 3)." 

Diese Unsicherheit treibt ihn nahe an die Verzweiflung: "Ich hatte 
sehr oft heftige Anwandlungen zum Selbstmord; aber die Vor
stellung, daB es SOOde sei, war der Schutzgeist, der mich rettete4)." 

Dagegen scheint ihm ein langsamer Selbstmord durch Selbstpeinigun
gen aller Art verdienstlich 6). In der bestimmten Hoffnung auf einen 
baldigen Tod legt er die Klostergeliibde ab, nachdem er den Gedanken 
der Riickkehr in die Welt nochmals 7;uriickgewiesen hatte. Un
ertraglich wird ihm seine Lage vor aHem dadurch, daB sich seine Hoff
nung auf vollige Dberwindung des Geschlechtstriebes nicht 
erfiillt. Durch angstliche Se1bstbeobachtung wird die sinnliche 
Phantasie so gesteigert, daB sie sogar aus gewissen Breviergebeten, 
Stellen aus dem Hohen Lied usw. Nahrung zieht8 ). Dadurch wird ihm 
das Messelesen und Brevierbeten zur Qual. Alles versinkt ihm, bis er sich 
endlich "durch einen SaIto mortale in das Gebiet der Ketzerei" rettet. 

"Als ich ungefahr sieben Jahre im Kloster verlebt hatte, schien 
der sehnlichste Wunsch, den ich hatte, endlich in Erfiillung zu gehen, 

1) A. a. O. I, S. 273. 
2) Die Abzweckung des monchischen Gehorsams ist psychologisch die, dem ein

zelnen in volliger Abhangigkeit einen Halt und in der Aufgabe des eigenen Wollens 
einen Wert zu geben. 

3) SCHAD II, S. 104. 4) A. a. O. II, S. 114. 5) A. a. O. II, S. II9. 
6) A. a. O. II, S. 141. 
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der Wunsch zu sterben. Der schreckliche Geistessturrn, der unaufhor
lich in meinem Innersten tobte, verbunden mit dem torichten Streben, 
durch eine Art von heiligem Selbstmord die Martyrerkrone zu erlangen, 
hatte meine Gesundheit durchaus zerriittet. Dem Tode nahe, wiinschte 
ich nichts sehnlicher, als wenigstens in den letzten Augenblicken 
meines Lebens die verlor~ne Geistesruhe wieder zu erlangen und mit 
heiterem Blick in die Gefilde eines besseren Lebens hiniiberzuschreiten. 
Aber auf dem Wege, auf dem ich mich befand, konnte ich mir dazu 
keine Hoffnung machen. Hier in diesem Zustande war es, als 
mir der Zuruf des gro13ten und geistvollsten Dichters unter 
den heidnischen Romern: Sapere aude! wie einBlitz durch 
die Seele fuhr. Sapere aude! ja, das ist, dachte ich, das einzige 
Mittel, das dir noch iibrig ist, die verlorene Gemiitsruhe wieder
zuerlangen. Du muBt selbst sehen, was deine Bestimmung ist ... 
Vielieicht findest du durch Selbsttatigkeit des Geistes, d urch 
eigene Priifung, was du durch bloBe Passivitat und blinden Glau
ben nie finden konntestl)." 

1m Verlauf der verstandesmaBigen Priifung, zu der er sich in 
jenem Augenblick der Krisis entschlossen hat, bricht ihm das Gehause 
der Monchsfrommigkeit und die kirchliche Autoritat iiberhaupt zu
sammen, und er findet einen neuen Halt in der Selbsttatigkeit der 
Vernunft. 

"Unbeschreiblich war die Freude bei jedem neuen Lichtstrahl, 
dessen ich mich bemachtigte. 0 wie beseligend fiir mich war jede 
erkampfte Wahrheit, wie schatzbar und teuer jede noch so unbedeu
tende Eroberung in dem Lichtreiche 2)." Von der Kritik an den 
Monchsgeliibden schreitet er fort zur Verwerfung der unfehlbaren 
Lehrautoritat der Kirche, ja alier iiberverniinftigen Offenbarung: "In 
dem Zustand, in welchem ich mich jetzt befand, umgab meinen Geist 
noch ein gewisses Helldunkel iiber die Unfehlbarkeit der Kirche und 
die gottliche Autoritat der Bibel. Doch der Garungsproze13 hatte 
einmal in meinem Geiste begonn~n; und da ich ihn sorgfaltig unter
hielt, so konnte er sich endlich nur in reines Licht auf1osen. Ich stand 
nun auf der auBersten Grenze der katholischen Rechtglaubigkeit, und 
der Zustand meines Geistes war so beschaffen, daB ein einziger Schritt, 
weiter vorwarts gemacht, mich nicht sowohl auf das Gebiet der Ketzerei 
als vielmehr auf das des Vernunftchristentums fiihren muBte 3 )." 

SCHAD iiberschreitet diese Grenze in der Tat schon Jahre vor seinem 
auBeren Dbertritt. Das Ergebnis seiner Kritik ist ein Vernunft
christentum radikalster Art: Er beschrankt sich auf die "Wahrheiten, 
deren Same bereits in der menschlichen Vernunft liegt: Freiheit, 

1) SCHAD II, s. 251. 2) A. a. O. II, S. 253. 3) A. a. O. II, S. 258. 
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Heiligkeit der Pflicht, Gott, Unsterblichkeit". Jesus erscheint als 
"edler Wahrheitsfreund" von "menschenfreundlichstem Weltbiirger
sinn", von einer "durch keine auBeren Einfliisse bestimmbaren 
Geistesfreiheit". Er ist in dem Ideal des Weisen in der griechischen 
Philosophie besser vorgebildet als im jiidischen Prophetismus. Am 
merkwiirdigsten ist vie11eicht, wie SCHAD den so ganz irrationalen 
Vorgang der "Wiedergeburt" vollig rationalisiert: Die Wiedergeburt 
so11 namlich darin bestehen, daB der Mensch das, was ihm auBerlich 
autoritativ angebildet ist, ablegt und in der Selbsttatigkeit der Ver
nunft ein neuer Mensch wird 1). 

Obwohl innerlich mit dem Monchtum ganz zerfa11en, bleibt SCHAD 
doch noch 10 Jahre in Banz: ,,1m Jahre 1788 hatte ich mich bereits 
dnes so lichtvo11en Standpunktes bemachtigt, daB ich mit gutem 
Gewissen a11e Fesseln des Monchtums, die ich innerlich vollkommen 
abgeworfen hatte, auch auBerlich hatte abwerfen konnen. Aber ich 
entschlo13 mich, diese Fesseln nun mit voller Geistesfrei
heit zu tragen, um meinen Religionsgenossen und Ordensbriidern 
niitzlich zu werden und ihnen die Hand zur Selbsterlosung und 
Befreiung von dem hochst unwiirdigen J oche des Aberglaubens zu' 
bieten 2)." 

Wahrend dieser Jahre erlebt SCHAD eine neue Krisis, die ihm 
den eben gewonnenen Halt in der Selbsttatigkeit der Vernunft wieder 
zu zerstoren droht: "AIs ich die Kantische Philosophie studierte, fand 
ich den sogenannten Vernunftglauben in Beziehung auf Gott und 
Unsterblichkeit fiir durchaus unzureichend dem Menschen GewiBheit 
zu geben ... Diese Ungewi13heit stiirzte mich in groBen Kummer. 
Wenn der Mensch in irgendeiner Sache GewiBheit fordert, urn seine 
Wiirde und Seelenruhe behaupten zu konnen, so sind es jene heiligen 
Gegenstande, mit deren schwankender Beschaffenheit auch notwendig 
seine Wiirde und Seelenruhe schwankt 3)." Da er aber die Anti
nomien des Denkens, zu denen ihn KANT hinfiihrt, nicht wirklich 
ernst nimmt, so gelingt es ihm bald, durch eine oberflachliche Begriin
dung der Gottesidee auf die Idee der menschlichen Freiheit die Un
sicherheit zu iiberwinden, die Grenzsituation zu vermeiden und von 
neuem seinen Halt im Begrenzten, im Rationalen zu gewinnen. 

Dagegen gelingt seine Absicht, die Ordensbriider zur Geistesfreiheit 
zu fiihren, nicht. Er setzt sich im Gegenteil so groBen Anfeindungen 
und Verfolgungen aus, daB er sich nur durch die Flucht aus dem Kloster 
retten kann. 1804 tritt er zur evangelischen Kirche iiber: "Ich konnte 
diesen Schritt mit vollkommenem Beifa11e des Gewissens tun, jedoch 
nur unter der Bedingung, daB man mich nicht auf die sym-

I) A. a. O. I, S. XXV. 2) A. a. O. II, S. 293. 3) A. a. O. III, S. 4oof. 
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bolischen Bucher, die mir nicht viel besser als das Konzil zu Trient 
waren, verpflichtete. Ich sah die protestantische Kirche als eine 
solche an, die, in bestandigem Fortschritte begriffen, durchaus an 
keine menschliche Autoritat gebunden sei. Und nur unter dieser 
Bedingung war sie mir die wahre christliche Kirche, ganz angemessen 
dem Geiste Jesu und der Bestimmung des Menschen1)."Der Gothaer 
Generalsuperintendent LOFFLER, selbst entschiedener Rationalist, 
geht auf diese Bedingung bereitwillig ein. 

SCHAD ist auch innerhalb der protestantischen Kirche keineswegs 
evangelischer Christ, in seinem religiosen Grundverhaltnis tritt keine 
Anderung ein. Er lebt auch in der protestantischen Kirche wesentlich 
von der Negation. Mit seinem Dbergang vom extremen Autoritaris
mus zu einem ebenso extremen Liberalismus ist in ihm ein HaB gegen 
M6nchtum und Katholizismus entstanden, ein Impuls, Rache zu neh
men fur die in nutzloser Qual verlorenen Lebensjahre. Fur SCHAD 
gilt das, was SCHELER von dem Typus des "Apostaten" sagt: 
"Der Apostat ist ein Mensch, der auch noch in seinem neuen Glaubens
stande geistig nicht primar in dessen positivem Inhalt und der Ver
wirklichung der ihm gemaBen Ziele, sondern nur im Kampfe gegen den 
alten und um dessen Negation willen lebt. Die Bejahung des neuen 
Inhalts ist bei ihm nicht um dessentwillen vollzogen, sondern ist nur 
eine fortgesetzte Kette von Racheakten an seinergeistigen 
Vergangenheit, die ihn faktisch in Fesseln gebannt halt und der 
gegentiber das Neue nur als mogliches Beziehungsglied fungiert, von 
dem aus er das Alte negiert und verwirft 2)." 

So ist SCHADS Selbstbiographie durchzogen von Resse n ti me n t. 
Er sieht an dem, was er verlassen hat, nur mehr die Schattenseiten 
und kann sich nicht genug tun in verwerfenden, herabziehenden, 
schmahenden Urteilen. Der Gang der Erzahlung wird immer wieder 
unterbrochen durch ganze Abhandlungen tiber die blutige Verfolgungs
sucht der Inquisition und besonders tiber sexuelle Verirrungen bei 
Monchen und Nonnen. Bezeichnend fUr die Tendenz des Ressenti
ments, aIle Werte herabzuziehen, ist sein Urteil tiber Franziskus 
von Assisi, der ihm als Narr, und uber Augustin, der ihm als "wUster 
herzloser Geist", als "ein von Philosophie, Sprachkunde, Geschichte 
und Kenntnis der menschlichen Natur entbloBter Finsterling und 
Sophist" erscheint3 ) - wahrend er selbst eitel ist und das Hochgeftihl 
der erkampften Freiheit in ziemlicher Selbstgefalligkeit genieBt. 

1) A. a. O. III, S. SIS. Weitere charakteristische Urteile tiber Protestantismus und 
Reformation I, S. XXXVIII, S.54, S. I59, S.327, S.33I. 

2) SCHELER, :MAX: Abhandlungen und Aufslitze I, S.88. 
3) SCHAD III, S. 253. 

Heinsius, Krisen katholischer Frommigkeit. 
5 
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Bei SCHAD geschieht die Los16sung von der kirchlichen Autoritat 
und der Dbergang zum Halt im eigenen Denken in einer heftigen, 
nahe an die Verzweiflung heranfiihrenden Krisis, der Dber
gang zur protestantischell Kirche dagegen leicht und selbstverstandlich. 
Wenn nun ein Katholik von Jugend auf von einem durch die Auf
klarung beeinfluBten Katholizismus umgeben ist und die strenge 
Bindung durch die kirchliche Autoritat gar nicht kennelllernt, so 
kann der Fall eintreten, daB sich der Dbergang zum Protestantismus 
in seiner rationalistischell Form fast ohne Erschiitterung, ohlle einen 
wirklichell UmschmelzungsporzeB vollzieht. Das religiose Grund
verhaltnis wird llicht beriihrt, die Personlichkeit hat llach wie vor ihren 
Halt im eigenen Denkell. Ein gutes Beispiel dafiir ist der Dbertritt des 
Freiherrn VON REICHLIN-MELDEGG. 

c) KARL ALEXANDER VON REICHLIN-MELDEGG, 
geb. 1801, Vater Jurist, verlebt seine Jugend in Meersburg, Uberlingen 
und Freiburg im Breisgau. N ach dem frlihen Tod des Vaters wahlt die per
sonlich fromme, aber konfessionell unbefangen urteilende Mutter den pro
testantischen Hofgerichtsdirektor HARTMANN zu seinem Vormund. Er, 
bezieht im 15. Lebensjahr die Universitat in Freiburg, wo er zuerst Philo
sophie, dann Theologie studiert. Schon 1822 erwirbt er den theologischen 
Doktor. Priesterseminar in Meersburg, 1823 Priesterweihe. Habilitiert 
sich in Freiburg als Privatdozent, gro13er Zulauf zu seinen Vorlesungen. 
Mit 27 J ahren ordentlicher Professor der Kirchengeschichte. Sein erstes 
gr613eres Werk: "Geschichte des Christentums" und besonders ein Artikel 
in der Allgemeinen Kirchenzeitung, in dem er die Wessenbergschen Reform
gedanken vertritt, bringen ihn in Konflikt mit der erstarkenden ultra
montanen Partei. Der Erzbischof BERNHARD BOLL fordert ihn zum Wider
ruf auf, den REICHLIN aber nicht zu leisten gewillt ist. Er tritt am 29. Fe
bruar 1832 in Freiburg zur protestantischen' Kirche liber. Schwerer faUt 
es ihm, wieder au13erlich eine gesicherte Lebensstellung zu erringen. Sein 
Plan, als ordentlicher Professor in die Freiburger philosophische Fakultat 
liberzugehen, miBlingt, Durch seine Begeisterung fiir die polnische Revo
lution und seine Teilnahme an der politisch liberalen Bewegung zu Anfang 
der drei13iger Jahre macht er sich der Regierung verdachtig. Lange Privat
dozent in Heidelberg. Freundschaft mit dem Rationalisten PAULUS. 1840 
ordentlicher Professor der Philosophie in Heidelberg. Gestorben 1877. 

REICHLIN lernt in seiner Freiburger J ugendzeit von vornherein 
einen Katliolizismus kennen, der stark von den Ideen der josephini
schen Aufk1arung1) und von den Reformplanen WESSENBERGS be
einfluBt ist. Er hofft in demselben Sinne wirken zu konnen: "Wir 
in Baden spiirten von den papstlichen Breven und Enzykliken im 
Anfang wenig oder gar nichts. Noch wirkte der jose phinische 
Geist unter den Geistlichen Badens fort. Noch auBerten WESSEN-

1) Freiburg gehorte bis 1805 zu Vorderosterreich, 



DIE KRlSIS AUF DEM BODEN DER AUFKI,XRUNG. 

BERGS Ins tit uti 0 n en auch nach dem Tode des desigllierten Erz
bischofs W ANKER eine wohltatige Wirkung . .. Man hatte es nicht 
begreifen konnen, daB es Aufgabe der Kirchenleiter sei, sich dem Staat 
in dem zu widersetzen, das seines Rechtes ist. Der Grundsatz jenes 
beriihmten Kirchenlehrers herrschte: 1m Notwendigen Einheit, im 
Zweifelhaften Freiheit des Glaubens, in allem Liebe und Duldung. 
Da konnte man noch mit Mut und frischer Kraft an die 
katholische Theologie gehen, da konnte man an den Fort
schritt der deutschen katholischen Kirche, wie ihn der 
edle WESSENBERG erstrebte, mit voller Seele glauben. Man 
ignorierte oder schien zu ignorieren, was von den Intriguen und 
Retzereien der J esuiten ausgingl)." 

Dogmengeschichtliche Studien fiihren REICHLIN zu einer freieren 
Auffassung der katholischen Kirchenlehre. Er tragt diese Einsicht 
auch seinen Studenten vor - unter Berufung auf seinen Doktoreid, 
in dem er gelobt habe, "die christliche Theologie von den verkehrten 
Meinungen der Scholastiker zu reinigen2)." 

Besonderen AnstoB erregt auch seine Antrittsrede "Dber die Ur
sachen der Entwicklung des Monchtums", worin er das Monchtum als 
"eine der merkwiirdigsten Verirrungen des menschlichen Geistes" 
bezeichnet. 

Es kommt zum Konf1ikt, zum offiziellen Einschreiten des 
Erzbischofs, und REICHLIN entzieht sich dem Widerruf durch den 
Dbertritt. 

Bei seinem Dbertritt wurde ihm erlaubt, ein selbstverfaBtes 
G la u be nsbe ke nn tnis vorzulegen. Dieses Bekenntnis besteht 
bezeichnenderweise aus lauter Negationen, namlich aus der Ver
werfung der einzelnen Lehrpunkte der von demPapste Pius IV. 
I564 aufgestellten Professio fidei Tridentinae, die jeder romische 
Priester bei der Weihe zu beschworen hat. REICHLIN beginnt jeden 
der I2 Abschnitte mit den Worten: "Ich kann mich nicht dazu ver
stehen zu glauben, zu beschworen oder nochmals zu bejahen ... " 
Sein Freund WELKER, der liberale Politiker, sagte nach der Aufnahme 
zu ihm: "ICh hatte dich nicht in unsre Kirche aufgenommen; du sagtest 
ja nur, was du nicht glaubst, aber nicht, was du glaubst 3)." 

REICHLINS Dbertritt geschieht, wie aus seiner Selbstbiographie 
deutlich hervorgeht, ohne jede bedeutende Erschiitterung, 
seine innere Raltung bleibt nach wie vor die gleiche. Schon beim 
Beginn der Anfeindungen von kirchlich-katholischer Seite rat ihm seine 

1) REICHI,IN S. VIII. 
2) Diese Eidesfonnel stammt aus der Regierungszeit Josephs II. 
3) REICHI,IN S. 102. 

5* 
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Mutter, Protestant zu werden, wenn es zu seiner Ruhe und seinem 
GHick beitrage. 

Auch nach dem Dbertritt verliiuft REICHLINS Leben ohne beson
dere innere Erschiitterungen, ohne merkbare \Vendepunkte. Er ver
tritt ganz den psychologischen Typus des Leichtmiitigen: heiter, 
liebenswiirdig, nicht frei von Eitelkeit, ein Freund des geselligen 
Lebens und des Theaters, optimistisch, fortschrittsgUiubig, ohne 
tiefere Religiositiit. Auch er behiilt eine Abneigung gegen Ultra
montane und J esuiten, ist aber von dem leidenschaftlichen HaB SCHADS 
weit entfernt. Er erkennt als alter Mann in der altkatholischen Be
wegung "jene Grundsiitze wieder, welche die erleuchteten Theologen 
und Kirchenfiirsten des gallikanischen und des josephinischen Zeit
alters hatten", und begriiBt in ihr "die Morgenrote einer besseren Zeit 
fiir die fortschrittliche Entwicklung der katholischen Kirche". Am 
besten kennzeichnet er sich selbst und seine Geistesart durch eine 
AuBerung beim Tode seines Freundes PAULUS: "Der nnter seinem 
Bilde stehende Wahlspruch: La raison finira par avoir raison 
wird der Wahlspruch aller seiner Verehrer und Freunde bleiben. Denn, 
wer nur an den Fortschritt glaubt und auf ihn hofft, kann £iir ihn, 
kiimpfen, wie er kiimpfte in seinem langen, tatenreichen Lebenl)." 

Ganz iihnlich verliiuft der UmschmelzungsprozeB bei einem Laien, 
dem Schriftsteller HEINRICH KONIG. 

d) HEINRICH KONIG, 
geb. 1790 in Fulda. Wird nach dem friihen Tod des Vaters von der Mutter 
in armlichen Verhaltnissen erzogen. Besucht dort die Lateinschule und das 
Lyzeum; die napoleonischen Kriege, in deren Folge das ehemalige geist
Hche Fiirstentum Fulda von einer Hand in die andere iibergeht, erschweren 
eine regelma13ige Ausbildung. Die Auffordening der Franziskaner in Fulda, 
zu kostenlosem Studium in ihr Kloster einzutreten, lehnt er weniger aus 
Uberlegung als aus instinktivem Abneigungsgefiihl abo 1809 verla13t er 
das Lyzeum und findet eine vorlaufige Unterkunft in der Schreibstube 
eines Advokaten. Als Fulda 1810 an DALBERG, den Fiirstprimas des Rhein
bunds, iiberging, erhielt er das Amt eines Akzisekontrolleurs. Spater wird 
er von der preu13ischen Regierung in den Vcrwaltungsdienst ii,bernommen 
und 1819 nach Hanau versetzt, wo er seine schriftstellerische Tatigkeit 
(historische Romane: "Die hohe Braut", "Die Clubisten in Mainz" usw.) 
beginnt und auch als liberaler Abgeordneter im hessischen Landtag wirkt. 
Urn seinem Arger iiber die "schleichende Reaktion der R6mlinge und das 
iiberall wiedererwachende Pfaffentum" Luft zu machen, wird er Mitarbeiter 
an dem von Pfarrer FRIEDRICH in Frankfurt herausgegebenen polemischen 
Blatt "Der Protestant". Dies und die Herausgabe zweier Schriften: "Rosen
kranz eines Katholiken" und "Der Christbaum des Lebens", hat nach 
vorheriger Aufforderung zum Widerruf seine Exkommunikation zur Folge. 

1) RlSICHI,IN S. 185. 
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Wird am 25. Juni 183! von der katholisehen Kirehe ausgesehlossen. Naeh
dem er einige Jahre ohne Ansehlu13 an eine Konfessionskirehe geblieben ist, 
drangt ihn seine Verheiratung Init einer Protestantin zur Regelung seiner 
kirehliehen Verhaltnisse. Er tritt 1836 offentlieh zu der franzosisch-refor
Inierten Gemeinde in Mainz iiber. 1840 kehrt er als Sekretar am Oberlandes
gerieht naeh Fulda zuriiek, wo er von katholiseher Seite maneherlei Anfein
dungen erfahrt. Freundliehe Beziehungen zur deutsehkatholisehen Be
wegung. Zieht sieh 1847 in den Ruhestand naeh Hanau und spater naeh 
Wiesbaden zuriiek. Gestorben 1869. 

In der alten Bisehofsstadt Fulda aufwachsend, ist KONIG in seinen 
Kinderjahren von bunten gl8.nzenden Bildem katholischen Lebens 
umgeben. Die prunkvollen Gottesdienste, die zahlreichen KlOster, 
die feierlichen Prozessionen beschaftigen seine Phantasie. Er ist 
seIber MeBdiener im Kloster der Englischen Fraulein. Obwohl er da
durch in zu enge Beriihrung mit dem gottesdienstlichen Leben kommt, 
als daB nicht "der friihe Aufenthalt hinter den Kulissen der Andacht 
ihn tiber das einnehmende Schaugeprange des Altars hatte aufklaren 
und vor seiner Vemunft die Nebel des Weihrauchs hatte zerstoren 
miissen"l), wird sein kindliches Gemiit doch von dem eigentiimlichen 
Schauer und Zauber des katholischen Kultus machtig beriihrt: "Die 
friihesten Empfindungen des Knaben, wenn er auf die Schwelle der 
Jiinglingschaft tritt, fliehen ins Traumerische, ins Schwarmerische 
hinaus. Solcher Stimmungen erinnere ich mich noch aufs lebhafteste, 
besonders aus der Zeit meiner Vorbereitung zur ersten Kommunion. 
So hatte ich am Karfreitage, von Kirche zu Kirche wandelnd, mit der 
Abenddammerung die Pfarrkirche betreten und im dunklen Raum 
unter der Orgel, wo das heilige Grab ausgeschmiickt war, in der hin
tersten Bank Platz genommen. Von dem buntfarbigen Uchte der 
Glaskugeln matt erhellt, stand die Monstranz zur Anbetung aus. 
Ieh war mit den vorgeschriebenen Gebeten ziemlich gedankenlos fertig 
geworden; aber eine llllbegreifliche Riihrung hielt mich in dieser heili
gen Stille fest, und wahrend einzelne Gestalten der Andachtigen leise 
ab und zu gingen, fiihlte ich mich allmahlich so hoch gestimmt, so 
tief bewegt und vom Friihlingswehen des Unendlichen iiberrieselt, 
daB ich es nicht zu beschreiben wiiBte." 

"Indem ich aber hier bekennen darf, daB solche mystischen Emp
findungen unmittelbarer Einigung mit der Gottheit von jetzt an und 
bis in die spateren Jahre wiederkehrten, muB ich doch gestehen, daB 
ich zum eigentlichen Pietismus nie geneigt war. Wenn dieser gem im 
BewuBtsein angeerbter Siindhaftigkeit verharrt, ohne sich auch selbst 
im Gefiihl empfangener Erlosung daraus zu erheben, so war ich jeder
zeit mehr zu einer heiteren und mutigen pe1agianischen als zur augusti-

1) KONIG: Auch eiue Jugeud, S.69. 
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nischen Anschauung disponiert. lch mochte nie glauben, daB der 
Mensch von Natur oder durch Erbschaft so gar verderbt sei und sich 
nicht durch rechtschaffenen Willen, selbst auch auBerhalb der Kirche, 
zur Tugend und Tiichtigkeit bringen konnte1)." 

1m 17. Lebensjahre erwachen in KONIGzuerst verstandesma13ige 
Zweifel an der Kirchenlehre und eine Kritik der frommen Dbungen, 
die er bisher eifrig gep£legt hatte: "Ich fing an, des Kirchlichen, das 
ich von Kindesbeinen auf mit so erschopfendem Eifer getrieben hatte, 
zu ermiiden. Zweifel waren, ich wei13 nicht woher, in mich 
gekommen ... Zunachst fand ich gegen die biblischen und kirch
lichen Wunder viel einzuwenden. DaB ich gerade mit diesen Zweifeln 
viel zu ringen und zu kampfen gehabt, kann ich nicht sagen. Mein 
Kirchenglaube, so streng geschult und mit Pramien ausgezeichnet, 
erwies sich doch nicht tapferer als kurz vorher die wohldressierten 
und dekorierten preuBischen Generale, die so iibereilt die guten 
Festungen iibergeben hatten. Und gleich den Franzosen zogen die 
Zweifel mit klingendem Spiel in mein Herz2)." 

Nur die Zweifel an dem Sakrament der Brotverwandlung bewegen 
ihn starker und versetzen ihn einmal wahrend der Messe vor der. 
Kommunion in einen qualenden Angstzustand. 

"Was mir aber iiber die Wiederkehr angstvoller Zweifel hinaushalf, 
war nicht bloB leichtflattemde J ugend, die nach neuen Richtungen des 
Lebens sucht, nicht bloB die Zeit, die ohne religiose Streitigkeiten von 
den Kriegen Napoleons erfiillt war, sondem ein zufalliger Zusammen
stoB mit der Aufklarung des 18. Jahrhunderts 3)." 

Er liest mit einem Freund zusammen das seiner Zeit verbreitete 
Buch des Rationalisten SmTENIS: "Elpizon", das von der Fortdauer 
der Seele nach dem Tode handelt, und beide geraten dariiber in den 
eigentiimlichen En th usiasm us j ugendlicher Kritik: "Es denkt 
mir noch, wie der Freund eines Sonntags friih, als ich ihn abzuholen 
in die Stube trat, die er mit seiner eben zur Kirche gegangenen Mutter 
bewohnte, mir feierlich entgegenkam. Er trug das Buch wie eine 
Monstranz, offnete es nach einem eingelegten Zeichen und las mir die 
Stelle vor, wo Christus neben SOKRATES, KONFUZIUS und andem 
Weisen und Reformatoren als ihresgleichen genannt war. Wir blickten 
uns an, stiirzten einander in die Arme, tanzten und jubelten zwischen 
den geweiBten Wanden umher - alles nur, weil wir den bezweifelten 
Gottessohn nun definitiv zum Menschensohn herabgesetzt, mediatisiert 
und sakularisiert erkannten. Das gedruckte Zeugnis eines sonst durch
aus nicht unglaubigen Mannes, dessen etwas schwiilstiger Stil uns er
griff, bestatigte uns in unsrer. verzagten Meinung und hob uns mit 

1) KONIG: Auch eine Jugend, S. I22. 2) A. a. O. S. 227. 3) A. a. O. S. 228. 
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einem einzigen Ruck iiber die Grundlagen alier Bedenken und 
Zweifel hinaus1)." 

In den nachsten J ahren bekiimmert sich KONIG wenig um kirch
liche Dinge, ohne jedoch eine gewisse Anhanglichkeit an die katho
lische Kirche zu verlieren: "Viele Jahre lang lieB ich das Kirchliche 
hingestellt sein. Ich meine kirchliche Fragen und Lehren; denn an 
den Zeremonien blieb ich fortwahrend mit zarten Wurzeln 
hangen ... Ich wiiBte kein eigentiimlich katholisches Dogma, das 
ich damals noch geglaubt hatte; das Geheimnis der Gnade kiimmerte 
mich wenig, solange ich eine tief urspriingliche Warme fur das Gute 
in mir empfand .. , Dennoch mochte mein Naturell vie1 katholischer 
geblieben sein, als ich dachte. So iiberaus machtig ist die Lebenskraft 
einer Kirche, die einst eine ganze Welt mit Wundem erfiillte, daB sie 
noch immer mit einem ihrer tiefsinnigen Gebrauche oder mit der Zau
berformel eines Gebets religiose Gefiihle selbst in einem ihr abtriinnigen 
Herzen anfacht 2)." 

Er besucht auch in dem protestantischen Hanau noch die katho
lische Kapelle. Erst die Abneigung gegen die erstarkende kirchlich
ultramontane Reaktion fiihrt ihn zu offenen literarischen Angrif
fen auf die katholische Kirche 3 ) , die seine AusschlieBung zur Folge • 
haben. 

Seine Stellung zu der Exkommunikation ist sehr bezeichnend: 
"Religiose Menschen sind nicht gem ohne Kirche; sie glauben sich in 
der gewohnten HUlse, wenn auch nur aus Gewohnheit, leichter fassen 
zu konnen, und am Ende ist es nichts weiter, als daB sie aus Mangel 
an Selbstandigkeit eben nur gefaBt sein wollen. Ein Kind, das zum 
erstenmal von der fiihrenden Hand freige1assen wird, ist voll Angst 
und Beben. Und der Mensch, der zum erstenmal religios selbstandig 
sein soIl, glaubt sich im Unendlichen verloren, wenigstens ins Unend
liche zu verlieren. Ich machte die Erfahrung etwas anders. Viele 
Jahre schon hatte ich mich in der gesprungenen Kapsel 
des Katholizismus als ein loser Kern gehalten, der zuletzt 
auch in oben erwahntem Schriftchen 4) - lose rasselte. So hatte ich 
inmitten der groBen Petruskirche die Dbergangskrise des Pro
testantismus fiir mich im Stillen auf innerliche Weise bestanden, 
\Vie sie vor 300 J ahren auBerlich so viele Lander durchgoren hatte. 
Daher fand ich mich, durch Exkommunikation aus der Kapsel aus
geworfen, nicht eben verlegen: Der lose Zustand war nun ein 
freier geworden 5)." 

1) A. a. O. S. 230. 2) KONIG: Bin Stilleben, S. 93f. 
3) A. a. O. S.97. 4) Rosenkranz eines Katholiken. 
0) KONIG: Stilleben. S. rolf. 
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In eine der protestantisehen Kirchen einzutreten, fiihlt sieh KONIG 
nicht gedrungen. Er kann den "Protestantismus in keiner seiner be
stehenden Formen fUr eine eigentliehe Kirehe ansehen", sondern halt den 
Protestantismus nur dazu bestimmt, den allmahliehenAbbrueh, die Zer
setzung der romisehen Kirehe zu vollziehen. Wenn er sieh spater doeh 
einer protestantisehen Kirehengemeinsehaft ansehlieBt, gesehieht es 
mehr aus auBeren Riieksichten als aus personliehem Bediirfnis naeh 
AnsehluB. 

KONIG kommt von dem Aut 0 r ita ri s m us der romisehen Kirehe, 
fiir den die "Institution alles, der einzelne nichts ist, zu dem entgegen
gesetzten Extrem des Liberalismus, der, ebenfalls im Begrenzten 
verharrend, die Freiheit als Negation der Autoritat ergreift und den 
Halt in der eigenen endliehen Individualitat findet. Es handelt sich 
hier nicht urn den religiosen Individualismus der Reformatoren, son
dern urn einen atomisierenden Individualismus, der den einzelnen vollig 
auf sich selbst stellt: "Der Katholik, der seiner Kirehe entwaehst, 
wird dureh seinen Austritt sein eigener Protestant und findet 
jn einem gemeinsamen Protestantismus keine Befriedigung seiner 
mitgebraehten Herzensbediirfnisse1)." 

"Der einzelne vereinzelt sieh mit seinem religiosen 
Herze n. Das alte L~ben der ehristliehen Kirehe zerfallt in seine 
Atome, die das sehopferisehe Christentum zu einem neuen Korper 
wieder verbinden wird. In dieser Weltlage sehien es mir k e in e inn ere 
pflieht zu sein, daB man einer bestehenden Kirehen
gemeinde angehore. Hoehste Aufgabe fUr jeden bleibt es aber 
in Freiheit und Liebe, d. h. dureh edlen Willen und reine Gesinnung, 
den wahren Geist des Christentums zu begreifen und in seinem indivi
duellen Leben auf eigentiimliehe Weise zu, entwickeln 2)." 

Anhang: Der Deutsehkatholizismus. 

Wir haben im vorigen Kapitel gesehen, wie neben der Erweekung 
einzelner aueh eine religiOse Massenbewegung herging, wie kleine religiose 
Gemeinsehaften zustande kamen, die aber fast alle um ihren Bestand zu 
kampfen hatten, weil es fUr die Mehrzahl der Mensehen schwer ist, den 
personliehen Halt im Glauben-ganz ohne die Stiitze einerfesten auEeren 
Autoritat - auf die Dauer zu bewahren. DaB es noeh vie1 weniger mog
lieh ist, auf die bloBe rationale Kritik und Negation des Autoritarismus 
eine religiose Gemeinsehaft aufzubauen, sondern daB eine solche Be
wegung sehlieBlich zur volligen Auflosung fUhren muE, dafUr ist ein 
gutes Beispiel der Deutsehkatholizismus, der seiner psyeholo
gisehen Struktur naeh als Auslaufer der Aufklarung anzusehen ist. 

1) Stilleben, S. 155. 2) A. a. O. S. II8. 
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Den auBeren AnlaB zu der deutschkatholischen Bewegung gab die 
Ausste11ung des hI. Rockes in Trier im Jahre 1844. Diese Schau
ste11ung, zu der Massen herbeistromten, zeigte einerseits, wie tief 
im katholischen. Volk die Anhanglichkeit an seine Kirche noch wur
zelte, und wurde andrerseits von den durch die Aufklarung beriihrten 
Gebildeten als Ruckfa11 in den schlimmsten Aberglauben empfunden. 

Einen Ausdruck fand dieseStimmung in dem "offenen Brief", den 
JOHANNES RONGE im Oktober 1844 an den Bischof ARNOLDI von 
Trier richtete. Dieses in ziemlich schwiilstigem Stil verfaBte Schrift
stuck nennt die Wallfahrt nach Trier ein Gotzenfest und ergeht sich 
in heftigen Apostrophen an den Bischof: "Wissen Sie nicht -- als 
Bischof mussen Sie es wissen -, daB der Stifter der christlichen Re
ligion seinen Jungern und Nachfolgern nicht seinen Rock, sondern 
seinen Geist hinterlieB? Sein Rock, Bischof Arnoldi, gehort seinen 
Henkern. Wissen Sie nicht - als Bischof lhussen Sie es wissen -, 
daB Christus gelehrt hat: Gott ist Geist, und wer ihn anbetet, so11 
ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten?" Der Brief schlieBt mit 
einem Aufruf an die deutschen Burger, solche Schmach nicht langer 
zu dulden und "die Lorbeerkranze eines Huss, Hutten, Luther, 
nicht beschimpfen zu lassen". 

Der Verfasser, JOHANNES RONGE (1813-1887) aus Bischofswalde 
in Schlesien, war schon wahrend seines theologischen Studiums in 
Breslau von Zweifeln am katholischen Dogma erfaBt worden. 
Als Kaplan in Grottkau war er wegen eines Aufsatzes: "Rom und das 
Breslauer Domkapitel" 1843 suspendiert worden und hatte den Unter
richt der Kinder protestantischer Bergbeamten in I,aurahutte uber
nommen. 

RONGE ist ein an seinem katholischen Glauben langst irre geworde
ner, von der Zeitbildung oberflachlich beriihrter Mann, der von den 
tieferen Seiten der katholischen Frommigkeit nie wirklich innerlich 
erfaBt war. 

Bezeichnend fur seinen dem Autoritarismus auf dem gleichen 
Niveau entgegengebrachten liberalen Standpunkt sind folgende 
AuBerungen: Er klagt tiber die Tyrannei der romischen Hierarchie, 
die ihn hindere, seinem Beruf als "V olkslehrer" nachzukommen. 
Dieser Beruf bestehe darin, "als solcher nicht allein sich selbst geistig 
zu vervollkommnen und mit der Entwicklung der Zeit fortzuschreiten, 
sondern daB er auch seiner Gemeinde die Fahne der Zivilisation 
und Humanitat vorantragen mu13". 

Ebenso innerweltlich faBt er die Aufgabe der Kirche: "Die Ver
sohnung und Ausgleichung zwischen dem gebildeten und ungebildeten, 
zwischen dem sittlichell und unsittlichen Teil der Menschheit vor-
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zunehmen, auch die Aussohnung zwischen dem reichen und notleiden
den Tell der Menschheit." Diese Aussohnung soli zustande kommen 
"durch Vervolikommnung, Veredelung, durch Liebe und Freiheit 
alierl ). " 

Der Angriff RONGES gegen den Katholizismus kommt also keines
wegs aus dem Zentrum des religiosen Lebens, geht iiberhaupt nieht 
primar von religiosen Interessen aus, sondern dieser Angriff ist der 
Gegenschlag gegen "die Verhohnung der gesunden Vernunft 
zu Trier". 

Die begeisterte Aufnahme, die RONGES offener Brief fand, beson
ders in den auch politisch freier gerichteten Kreisen 2), zeigt, daB man 
sich vielfach durch die neue, strengere Richtung des Katholizismus, 
die die Reformgedanken eines SAn.ER und WESSENBERG erst ignorierte 
und dann verponte, abgestoBen fiihlte. 

Es gelingt RONGE,· in Breslau eine "deutschkatholische" 
Gemeinde zu bilden. Unabhangig von RONGE war es schon in 
Schneidemiihl zur Bildung einer freien Gemeinde gekommen. Dort 
wirkte der katholische Vikar JOHANN CZERSKI (1813-1893), der 
schon wahrend seiner Studienzeit durch Bibellektiire zu Zweifeln all. 
einigen katholischen Dogmen und Einrichtungen gekommen war. 
Er war 1847 wegen einer Verletzung des Zolibats suspendiert worden 
und hatte seinen "Abfali von der romischen Hofkirche" erklart. 
Seine Gemeinde trat mit ihm aus und richtete an die Regierung die 
Bitte, sie als eine von der romisch-katholischen Kirche ausgesonderte 
"Christkatholische Gemeinde" anzuerkennen. Sie stelite sieh, 
was die Lehre betrifft, auf den Boden des Nizanums, forderte das 
Abendmahl unter beiderlei Gestalt und verwarf den Priesterzolibat, 
die lateinische Sprache in der Messe, die Lehre vom Fegfeuer und vom 
Papst als Stellvertreter Christi. 

Beide Bewegungen verbinden sieh, doch so, daB CZERSKI, bei dem 
das religiose Interesse immerhin starker ausgepragt ist, sich ganz der 
Fiihrung RONGES unterwirft, der immer mehr zum Radikalismus 
neigt. 

Bei der ersten "aligemeinen Kirchenversammlung der deutsch
katholischen Kirche", die 1845 in Leipzig stattfindet, zeigt es sich 
deutlich, wie sehr das Zusammenbindende eigentlich nur in der 
Negation, in der Loslosung von der romischen Kirche liegt. RONGE 
stelite den Grundsatz auf, "daB die Freiheit der einzelnen Ge
mei nde n und der ei nzelnen I ndi vid ue n durch niehts beschrankt 

1) SCHMID s. 625. 
2} Zu den Fiihrern der deutschkatholischen Bewegung gehorte der 1848 erschossene 

Politiker ROBERT Br,uM. 
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werden diirfe; denn nur in der vollkommenen Freiheit konne die 
christHche Kirche gedeihen". 

Auf eine solche Freiheit der Willkiir und des extremen Indi
vidualismus, die eigentlich nur Form ohne Inhalt ist, liiBt sich aber 
keine Kirche aufbauen. Das zeigte sich besonders, als es galt, ein 
Bekenntnis aufzustellen. Nach dem Grundsatz: "Jedem Glied der 
Gemeinschaft ist Glaubensfreiheit gesichert, ein in alle Einzelheiten 
des Glaubens eingehendes Bekenntnis wiirde in die Freiheit des 
einzelnen eingreifen und hieBe mit dem Prinzip brechen" einigte 
man sich schlieBlich auf ein modernisiertes Apostolikum. 

In dieser Richtung schreitet die Bewegung weiter. 1846 veroffent
lichte ein Anhiinger RONGES folgende Thesen: "Die christkatholische 
Gemeinschaft darf als ihr einigendes Band keinen Glaubenssatz auf
stellen; jeder Glaubenssatz ist ein Mittel zur Veruneinigung; Glaubens
satze hindern an der Erreichung des Ziels einer allgemeinen christ
lichen Kirche l )." Darin liegt etwas Richtiges. Sobald die religiose 
Dberzeugung rational geformt wird, sobald Glaubenssatze im strengen 
Sinne aufgestellt werden, bietet sie der Kritik einen Angriffspunkt 
und wird dadurch AnlaB zur Meinungsverschiedenheit. Aber es 
miiBte dieser Ablehnung aller rationalen Formung dann wenigstens 
eine starke religiose Position das Gleichgewicht halten. Gerade 
daran fehlt es aber bei der deutschkatholischen Bewegung. Die 
Position, die ihr vorschwebt, ist etwas ganz Unbestimmtes: es 
handle sich darum, "das Christentum zum Menschentum zu 
veredeln". 

So ist es unvermeidlich, daB die deutschkatholische Bewegung, die 
von so vielen, auch Protestanten, begeistert begriiBt worden war, 
infolge ihrer religiosen Schwiiche sich lang~am wieder auflost. 
Die Manner, denen die religiose Frage im Mittelpunkt steht, ziehen 
sich zuriick. Als das J ahr 1848 die staatliche Anerkennung der 
deutschkatholischen Gemeinden bringt, erfolgt doch kein neuer Auf
schwung. Das religiose Interesse war bereits erloschen und hatte dem 
politischen Platz gemacht. Ein Teil der Deutschkatholiken ging mit 
den Fiihrern ins demokratische Lager tiber. Der Rest der deutsch
katholischen Gemeinden vereinigte sich mit den freiprotestantischen 
Gemeinden der sogenannten Lichtfreunde, die sich in ganz iihnlicher 
Weise von der evangelischen Kirche losgelOst hatten, als dort die 
neuerwachende konfessionelle Orthodoxie den Rationalismus zu ver
driingen begann. 

1) Cf. SCHMID S.647. 
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3. Die Krisis auf dem Boden des Ultramontanism us und der 
modernen Weltanschauungskiimpfe. 

Die neuere und neueste Entwicklung des Katholizismus ist dadurch 
gekennzeichnet, da13 er sein autoritatives System immer all
seitiger und konseq uen ter a usbildet. Nachdem in den Stiirmen 
der AufkUirung und der franzosischen Revolution auch das feste Ge
biiude der romischen Kirche nicht unerschiittert geblieben war, setzt 
in den zwanziger und dreiBiger J ahren des vorigen J ahrhunderts 
die kirchliche Reaktion mit Macht ein. Zu Beginn der Restau
ration bewirkt der Geist der Romantik einen religiosen Aufschwung, 
eine ideale Auffassung des Katholizismus, eine vielverspre
chende Bliite der theologischen Wissenschaft. Dann aber fiihrt die 
Entwicklung immer mehr zum strengsten Autoritarismus, zur schrof
fen AusschlieBung alles Nichtkatholischen, zur konsequenten Aus
dehnung des kirchlichen Herrschaftsanspruches auf alle Lebens
gebiete. So entsteht jene spezifische Auspriigung des Katholizismus, 
die wir Ultramontanismus zu nennen pflegen. Eine treffende 
Definition des ultramontanen Systems gibt DOLLINGER: "Die ultra-, 
montane Anschauung liiBt sich in einem einzigen kurzen und klaren 
Satz zusammenfassen; aber aus diesem Satz entspinnt sich eine Lehre 
und Anschauung, welche nicht bloB Religion und Kirche, sondern 
auch Staat, Wissenschaft, Politik, Sitte und soziale Zustande, kurz 
das ganze geistige Leben der Menschen wie der Volker in ihren Bereich 
zieht: Der Papst ist die hochste unfehlbare und darum auch einzige 
Autoritiit in allem, was Religion, Kirche, Sitte und Moral betrifft; 
jedem seiner Ausspriiche iiber diese Gegenstande gebiihrt unbedingte 
innerliche und auBerliche Unterwerfung v,on seiten aller, der Kleriker 
wie der Laien 1)." . 

Fiir unsern Zusammenhang besonders wichtig ist I. die Konzentra
tion der autoritativen Machtfiille auf die Person des Papstes und 2. die 
konsequente Absperrung gegen die moderne Kultur und Wissenschaft. 

Das Charisma der Irrtumslosigkeit, des unfehlbaren Lehramts, 
war bisher nur der Gesamtkirche und ihrer Vertretung im Gesamt
episkopat beigelegt worden. Ais Richtschnur galt der Grundsatz des 
VINCENTIUS vONLERlNUM: "Id teneamus, quod semper, quod ubique, 
quod ab omnibus creditum est." Das andert sich, indem das Vati
kanische Konzil von 1870 die Unfehlbarkeit des Papstes zum gottlich 
geoffenbarten Dogma erhebt. Die wichtigste Bestimmung jener be
riihmten Constitutio dogmatica prima de Ecc1esia Christi 2) ist folgende: 

1) DOLLINGER: Kleine Schriften, S.226. 
2) Abgedruckt auch bei SCHULTE: AltkatholiziSIDUS, S. 1-14. 



DIE KRISIS AUF DEM BODEN DES MODERNEN KATHOLIZISMUS. 77 

Wenn der romische Papst ex cathedra spricht, d. h. wenn er eine 
von der ganzen Kirche festiuhaltende Lehre in Sachen des Glaubens 
und der Sitte definiert, genieBt er die Unfehlbarkeit, die Christus 
der Kirche verheiBen hat; deshalb sind solche Definitionen des romi
schen Papstes "ex sese, non autem e consensu Ecclesiae" irreformabel. 
In dem Wort "irreformabel" liegt die Aussperrung des lebendigen 
Lebens, das nichts endgiiltig Fertiges kennt, sondern dem Geist immer 
von neuem Formen schafft und wieder auflost. Am bedeutsamsten 
aber ist der erst nachtraglich ohne Wissen der Konzilsminoritat 
hineingekommeneZusatz: ex sese, non autemeconsensu Ecc1e
siae. Dadurch ist die Mitwirkung der Kirche in der Tat ausgeschaltet, 
und die ganze Fiille der autoritativen Gewalt ruht auf einem einzelnen 
Menschen, auf dem jeweiligen romischen Papst. 

In diesem pa pstliche n A bsol u tis m us1) erreicht der Autori
tarismus der romischen Kirche seine gewaltigste Konzentra
tion, seine hochste Steigerung - aber es tritt damit auch 
die Gefahr des Umschlagens ins entgegengesetzte Prinzip ein. Die 
breite Basis des "quod semper, quod ubique, quod ab omnibus 
creditum est" ist verlassen; wer biirgt dafiir, daB das Autoritats
prinzip nicht in die vollige Willkiir umschlagt und der Papst, ohne 
Riicksicht auf den Glauben der Kirche, ex cathedra als Glaubenssatz 
aufstellt, was er wi11 2)? DOLLINGER sieht diese Gefahr deutlich: 
"Bisher sagte der Katholik: Ich glaube diese oder jene Lehre auf das 
Zeugnis der ganzen Kirche a11er Zeiten, weil sie die VerheiBung hat, 
daB sie immerdar bestehen, stets im Besitz der Wahrheit bleiben so11. 
Kiinftig aber miiBte der Katholik sagen: Ich glaube, weil der unfehlbar 
erklarte Papst es zu lehren und zn glauben befieblt. DaB er aber 
nnfehlbar sei, das glaube ich, weil er es von sich behauptet ... Wenn 
auch 400 oder 600 Bischofe im J ahr 1870 zu Rom beschlossen, daB 
der Papst unfehlbar sei, hat jener BeschluB doch nur so viel Kraft 
und Autoritat, als der Papst ihm, indem er sich denselben aneignet, 
gibt. U nd so lost sich de n n alles z uletzt in das Sel bstzeugnis 
des Papstes auf, was freilich sehr einfacb ist 3)." 

Der andere Punkt, der fiir unsern Zusammenhang in Betracht 
kommt, ist die moglichst li.ickenlose Absperrung des Katbolizis-

1) DOLLINGER sieht darin eine letzte Auswirkung der altromischen Herrschafts
anspriiche: "E<; ist nach meinen Wahrnehmungen zu konstatieren, daB der gebildete 
Italiener das Papsttum mit ganz andern Augen anzusehen pflegt, als dies die Menschen 
diesseits der Alpen tun. In seinen Augen ist dieses Institut ein groBartiges, politisch
religioses Kunstwerk, das Meisterstiick italienischer Geistesiiberlegenheit und Staats
klngheit, der Riesenbau, an dem der lateinische Stamm, dem das regere imperio 
populos als Nationalvorzug eigen ist, durch zwanzig Generationen restlos und folge
richtig fortgebaut hat." (FRIEDRICH III, S. 180£.) 

2) Cf. SCHULTE: Altkatholizismus, S. 289f. 3) FRIEDRICH III, S. 522££. 
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m us gegen die moderne Kulturund Wissenschaft. Der Katho
lizismus braucht diese Absperrung. Er hraucht zurErganzung seines 
Systems unfehlbarer Lehren eine kirchlich approbierte, die kirch
lichen Schranken nie tiberschreitende Wissenschaft, und er findet sie, 
indem er das philosophisch-theologische' System des THOMAS VON 
AQUINO mit seinen aristotelischen Grundlagen fiir die kirchliche 
Wissenschaft sch1echthin erklart. Durch diese Verabsolutierung eines 
bestimmten einzelnen wissenschaftlichen Systems wird natiirlich eine 
groBe Einheitlichkeit, Ruhe und Geschlossenheit gegeniiber dem 
bewegten Strom des modemen Geisteslebens gewonnen. Aber mit 
den neuen Problemsteliungen, den Fragen nnd Zweifeln wird auch 
das Leben selbst ausgeschlossen. Die notwendige Folge der Isolie
rung dem geistigen Leben der Zeit gegeniiber ist die Er
starrung, der geistlose Mechanismus. Der anBere Merkstein fiir die 
AbschlieBung des Katholizismus dem modemen Geistesleben gegen
tiber ist die Enzyklika Pascendi vom 8. September I907, in der 
Pros X. dem Modernismus und damit jedem Versuch der Ausgleichnng 
zwischen der Welt des Katholizismus und der modemen Wissenschaft 
das Verwerfungsurteil spricht. Der Protestantismus hat seinem Wesen' 
nach eine solche AbschlieBung nnd Aussperrung des modemen 
Geisteslebens nicht notig - wenn auch hanfig genug eine protestan
tische Orthodoxie eine ganz ahnliche angstliche und abwehrende 
Stellung dem wissenschaftlichen Fortschritt gegeniiber einnimmt. 
Der genuine Protestantismus aber, der das Absolute im personlichen 
Erlebnis des Glaubens erfaBt, braucht keine Wissenschaft oder Philo
sophie irgendwelcher Art zu scheuen; denn die wissenschaftliche 
Kritik beriihrt ja nur die rationale Form der Dberzeugung, nie das 
Erlebnis selbst, und diese Form kann der Protestantismns getrost 
immer wieder der Au£losung nnd Nenbildung im ProzeB des Lebens 
iiberlassen; nicht der Buchstabe, sondem der Geist ist das, was bindet 
und zusammenhalt. Wenn dagegen, wie im Katholizismus, die feste, 
fertige, unantastbare Form das Wichtige ist, liegt die Absperrung 
gegen die modeme Wissenschaft und damit gegen jede Moglichkeit 
der Kritik ganz in der Konsequenz des Prinzips. 

So steht der Katholizismns in seiner ultramontanen Auspragung 
als eine gewaltige, in sich selbst geschlossene Einheit da, in der impo
nierenden Sicherheit, aber auch in all der AusschlieBlichkeit, Intole
ranz und Gewaltsamkeit, die entstehen, wenn ein Begrenztes ver
absolutiert wird. 

Die Haltung des einzelnen dieser groBen autoritativen Insti
tution gegeniiber kann nur der Gehorsam sein, die unbedingte 
innere und au.l3ere Unterwerfung. Personliche Priifung nnd 
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Oberzeugung hat hier keinen Raum. Die Kirche bringt das Dogma 
fertig von auBen heran, und der Glaube wird ganz und gar zur un
bedingten, unbezweifelten, ja selbst unbesehenen Hinnahme der 
Lehren, die die Kirche zu glauben vorstellt. Fiir den dem modemen 
Ultramontanismus entsprechenden Glaubensbegriff nur ein BeispieP): 
"Die Wahrheit des Glaubens ist ein Schatz, welcher der Kirche zur 
Bewahrung und Ausspendung anvertraut ist. Man darf ihn weder 
heimlich noch offen sich seIber aneignen, sondem man muB ihn von 
der Kirche sich reichen lassen und im Gehorsam die Bedingungen 
erfiillen" unter welchen man ihn aus ihrer Hand entgegennimmt ... 
Ohne Gehorsam kann bei Verkiindigung und Annahme einer Wahr
heit von Glauben iiberhaupt keine Rede sein. Wird die Annahme 
einer Wahrheit gefordert und vollzogen auf Grund des Gewichts 
innerer Griinde flir den Inhalt und beigebrachter Beweise fiir die 
innere Richtigkeit der Satze, dann ist mein Fiirwahrhalten ein Wissen 
und der Vortrag des Inhalts ein wissenschaftliches Lehren, keine 
Predigt des Glaubens. Dieser von der Glaubensbetatigung unzertrenn
bare Gehorsam gegen die Kirche bzw. gegen Christtls, in dessen Auf
trage die Kirche lehrt, enthalt freilich eine Schwierigkeit; aber deren 
Oberwindung begriindet vor Gatt die sittliche Verdienstlichkeit des 
Glaubens. " 

Hier ist sowohl die kirchliche Bindung als auch die Intellektuali
sierung des Re1igiosen - der christliche Glaube ist eine Summe von 
Lehren, wenn auch von iibematiirlich geoffenbarten - aufs auBerste 
getrieben. Mit diesem "Glauben" ist die unbedingte Bereitschaft 
zum sacrificio dell' intelletto, zum Opfer jeglichen eigenen 
Fragens und Priifens gegeben. Ja, diese Bereitschaft wird zur stan
digen Disposition: "Die Autoritat ist speziell fiir den Theologen das 
Lebenselement, in dem er allein atmet. Seine bleibende Grundstim
mung inuB die zur zweiten Natur gewordene Bereitwilligkeit, ja das 
tief ~efiihlte Bediirfnis sein, sich bei der eigenen Forschung ganz von 
der geistigen, intellektuellen, hoheren Autoritat leiten zu lassen 2)." 

Freilich hat auch die vollige Unterwerfung unter die kirchliche 
Autoritat ihre Grenzen. Auch sie kann, wenn das Prinzip iiber
spannt wird, in ihr Gegenteil umschlagen, in die Ablehnung jeder 
Autoritat, in Skepsis und individualistische Willkiir: "Ein griind
licher Widerwille gegen das unersattliche, stets weitergreifende Prie
stertum wird sich der Geister mehr und mehr bemachtigen. Tiefer 
und tiefer wird der Unwille iiber so maBlose Zumutungen sich ein-

1) Dr. BRAUN in Wiirzburg gegen SeDI,I,; zitiert bei KUBEI,: Geschichte des 
katholischen Modernismus, S.28ff. 

2) COMMER, ERNST: Hermann Schell und der fortschrittliche Katholizismus. 



80 KAsmSTIK. (DIE EINZELNEN FALLE.) 

bohren in die Seelen der Menschen - auch die menschliche Glaubens
fahigkeit hat ihre Grenzen, und TERTULLIANS credo quia absurdum 
findet in dem heutigen Europa keinen Nachhall mehr 1)." 

Dennoch wird das sacrificio dell' intelletto imme! wieder gebracht 
- gerade von tief religiosen und geistig hochstehenden Menschen, 
und es umgibt die, welche es bringen, mit der Wiirde, die ein groBes 
Opfer verleiht. Das kommt daher, daB in der romischen Kirche die 
bedingungslose Unterwerfung unter die Autoritat in eigenti:imlicher 
Weise als Auswirkung der schonsten unter den christlichen Tugenden, 
der Dem ut, erscheint. 

Die Demut ist eine Haltung der Seele, die der in ihrer Tiefe erfaBten 
christlichen Frommigkeit wesentlich ist: "Sie ist die innere seelische 
Nachzeichnung der einen groBen Bewegung des Christlich-Gott
lichen, in der es sich freiwillig seiner Hoheit und Majestat begibt, zum 
Menschen kommt, um jedermanns und aller Kreatur freier und seliger 
Knecht zu werden 2). lndem wir diese Bewegung mitvollziehen und 
all unser Selbst, all seinen moglichen Wert und seine Achtbarkeit 
und Wiirdigkeit, die der Stolze fest umklammert, loslassend, uns 
selbst wahrhaft ,verlieren' und uns ,dahingeben' - angstlos, was· 
hierbei mit uns geschehe - aber dunkel vertrauend, es konne der 
Mitvollzug jener gottlichen Bewegung als einer gottlichen auch uns 
nur zum Heile dienen -, sind wir ,demiitig'3)". 

Diese schone SelbstentauBerung, diese Liebe aller Dinge in Gott, 
ist bei vielen "Heiligen" der katholischen Kirche ausgepragt, am 
reinsten vielleicht bei FRANZISKUS VON ASSISI. Sie ist aber auch 
mitenthalten in der reformatorischen Bewegung des "Glaubens". Das 
Wagnis des Glaubens besteht ja gerade darin, daB der Glaubende 
sich selbst loslaBt, auf aIle eigene Kraft u.nd eigenen Wert vollig ver
zichtet, um sich an Gott hinzugeben, der seine Gnade stromen laBt 
"ohne all unser Verdienst und Wiirdigkeit". Wer sich so im Glauben 
selbst verliert, um sich in Gott wiederzugewinnen, der ist ein "freier 
Herr aller Dinge" und zugleich auch "ein dienstbarer Knecht aller 
Dinge und jedermann untertan in der Liebe". 

Diese "Dem ut", die in der Sphare des Religios - Sittlichen 
heimisch ist, wird nun in eigentiimlicher Weise trans
poniert in die Sphare des lntellektuellen und Autorita
tiven. Die echte Demut ist die Hingabe des eigenen Werts vor 
dem Absoluten, vot Gott - die Hingabe der sittlichen Wiirdig
keit und auch das Loslassen alles Wissensstolzes. Vor dem 
Unendlichen und VoIlkommenen ist "unser Wissen Stiickwerk" , das 

1) DOLLINGER bei FRIEDRICH III, S.47Sf. 2) Cf. Phil. 2, 5-S. 
3) SCHELER, MAx: Abh8l1dlungen und Aufsatze Bd. I, S.9. 
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aufhoren wird, wenn das Vollkommene erscheint; die "gottliche Tor
heit ist weiser, als die Menschen sind1)." Etwas ganz anderes aber ist 
es, wenn diese Beugung, dieser Verzicht auf eigenen Wert und eigene 
Erkenntnis geschieht nicht im Angesicht des Unendlichen, sondern 
vor einem Endlichen, das zwar mit dem Glanz des Gottlichen um
kleidet, aber doch in eigentiimlicher Weise begrenzt und verengt ist. 
Nicht vor Gott wird das sacrificio dell' intelletto gebracht, sondern vor 
einer menschlichen Autoritiit, die den i\.nspruch auf Absolutheit 
erhebt. Damit tritt eine merkwiirdige Verschiebung und Verzerrung 
der Demut ein2). Die "Demut", die vor der kirchlichen Autoritiit sich 
beugt, hat nicht jene befreiende, innerlich reich machende Wirkung 
wie die echte Demut, sondern sie liiBt gerade bei den Besten eine Rei
bung, einen Stachel im Gewissen, ein Gefiihl; einem unberechtigten 
Anspruch nachgegeben zu haben, zuriick. Aber dennoch nimmt auch 
diese spezifisch katholische Demut etwas von dem Glanz und der 
Schonheit der religiosen Demut mit heriiber; das sacrificio dell' intel~ 
letto ist, wenn es ganz echt und ernst gebracht wird, nicht eine Servi
litiit oder Heuchelei, sondern ein Opfer, wie es die tapferen und starken 
Seelen bringen, und vielmehr ein Zeichen inneren Reichtums und 
seelischer Tiefe als die in oberfliichlicher Kritik gewonnene Freiheit 
des Liberalismus. 

Die Bewegungen gegen den piipstlichen Absolutismus und gegen 
die AusschlieBung des modernen Geisteslebens, der Altkatholizis
mus und der Reformkatholizismus, sind in erster Linie inner
katholische Bewegungen - und nur gelegentlich kommt es auf diesem 
Boden zu Konversionen. Da sich aber die vorliegende Untersuchung 
ihrer ganzen Abzweckung nach nicht auf Konversionen beschriinkt, 
sondern allen jenen Krisen nachgehen mochte, durch welche die Ge
borgenheit des einzelnen in dem autoritativen Gefiige der romischen 

1) Diese tiefen Paradoxien ausgesprochen bei PAULUS, d. I. Kor. 13, 9-12; 
I. Kor. I, 19-25; Rom. II, 33-36. 

2) Cf. DOLLINGER: "Bekanntlich haben die Jesuiten, als sie den Plan faJ3ten, den 
papstlichen Absolutismus in Kirche und Staat, in Lehre und Verwaltung zum Glaubens
satz erheben zu lassen, das sog. sacrificio dell' inte11etto erfunden und ihre Anhiinger 
und Jiinger versichert, viele, und darunter sogar Bischofe, auch wirklich uberredet: 
Die schonste Gott dargebrachte Huldigung und der edelste christliche Heroismus bestehe 
darin, daD der Mensch, dem eigenen Geisteslichte der selbsterworbenen Erkenntnis 
und gewonnenen Einsicht entsagend, sich mit blindem Glauben dem untruglichen 
papstlichen Magisterium, als der einzigen sicheren Que11e religiOser Erkenntnis, in die 
Arme werle. Es ist diesem Orden allerdings in weitem Umfang gelungen, die Geistes
tragheit in den Augen Unzahliger zur Wiirde eines religios verdienstlichen Opfers zu 
erheben und mitunter selbst Mauner, welche vermoge ihrer sonstigen Bildung zur An
stellung der geschichtlichen Priliung wohl befahigt waren, zum Verzicht auf dieselbe 
zu bewegen." (Aus DOLLINGERS Brief an Erzbischof SC.HERR yom 29. Marz 1871, ab
gedruckt bei SCHULTE: Altkatholizismus, S.200.) 

Helnsias, Krisen katholischer FrOmmigkeit. 6 
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Kirche erschtittert wird, so hindert nichts, auch diese fUr die Er
kenntnis der Struktur des Katholizismus als Geistestypus sehr lehr
reichen Erscheinungen hier zu analysieren. 

A. Protest gegen den papstlichen Absolutismus. 
Wir beginnen mit den Fallen, die mit dem Gewissensprotest 

gegen den papstlichen Absolutismus zusammenhangen. 

a) IGNAZ VON DOLLINGER, 

geb. I799 im Bamberg, verbringt seine Jugend in Wiirzburg, wo sein Vater 
als bekannter Professor der Anatomie und Physiologie an der UniversWi.t 
wirkt. Er besucht das Gymnasium und die Universitat in Wiirzburg und 
beendigt seine theologischen Studien I8zz im geistlichen SeIninar in Bam
berg. Nach kurzer Tatigkeit als Kaplan in Marktscheinfeld wird er I8z3 
Professor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts an dem Lyzeum 
in Aschaffenburg, I8z6 au13erordentlicher, I8z7 ordentlicher Professor an 
der Universitat Miinchen. Er ist neben MOHLER der bedeutendste Ver
treter jener Richtung in der deutschen katholischen Theologie, die, in be
wuJ3ter Abkehr von der Aufklarung, von der Romantik her die Kraft zu 
einem neuen Aufschwung empfing. Er schlieBt sich in Miinchen dem Kreis 
um JOSEPH GORRES an und daInit der streng kirchlichen Partei, die sich 
im Gegensatz zu der Toleranz der Aufklarung clem Protestantismus von 
neuem feindselig gegeniiberstellt. Er vertritt diese Richtung seit I845 
als Abgeordneter in der 2. bayrischen Kammer, er verteidigt die die kon
fessionellen Gegensatze in Bayern verscharfende Kniebeugungsorcler Konig 
Luclwigs 1. und veroffentlicht I846/48 ein groBes Werk: "Die Reformation, 
ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen", das als Widerlegung von 
RANKES Reformationsgeschichte geclacht ist. I847 wircl er zum Propst 
cles Hofstiftes St. Cajetan ernannt. I848/49 tritt er als Mitglied des Frank
furter Parlaments fiir clas Selbstregierungsrecht der Kirche ein. 

Bei alier strengkirchlichen Haltung ist aber DOLLINGER keineswegs im 
eigentlichen Sinne ultramontan. 1m Gegenteil, er verficht gegeniiber clen 
roInischen Machtanspriichen clas Recht einer deutschen Nationalkirche 
uncl gegeniiber der Neuscholastik das Recht der cleutschen theologischen 
Wissenschaft. Dadurch zieht er sich immer mehr die Feindschaft cler 
jesuitisch-ultramontanen Partei zu. Er ist vom Standpunkt cles alten 
Traditionsbegriffes Gegner der Dogmatisierung cler Unfehlbarkeit cles 
Papstes. Obwohl er nicht selbst am Vatikanischen Konzil teilnimmt, ist 
er durch seine Publikationen ("Janus", "RoInische Briefe tiber das Konzil") 
die Seele des von cler KonzilsIninoriHit geleisteten Wiclerstancls gegen 
das Dogma von der Infallibilitat. Da er sich dem Unfehlbarkeits
dogma auch nachtraglich nicht unterwirft, verfillt er I87I cler Exkommuni
kation. Er nimmt an cler Konstituierung cler altkatholischen Gemeinschaft 
lebhaften Anteil, ohne ihr als Mitglied beizutreten; er zieht sich vielmehr 
alimahlich von ihr zuriick. Auch nach I87I ist er als Gelehrter und Forscher 
unermiidlich tiitig (I888 wircl er zum Priisiclenten cler AkacleInie cler Wissen
schaften ernannt) uncl erhebt sich immer mehr zu einer groBartigen Objek
tivitiit und Universalitat cler geschichtlichen Betrachtung. Gestorben in 
hohem Alter am IO. J anuar I890. 
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Ein Schweizer Politiker, der DOLLINGER im Jahre r850 kennen
lernte, urteilt iiber ihn: "Ich habe me einen Menschen in meinem Leben 
angetroffen, dessen Verstandestatigkeit eine so riesige Ent
wicklung genommen, wie dies bei DOLLINGER der Fall war; sie ist 
bei ihm aber auch der ganze Mensch, und jene andre herrliche Seite 
des menschlichen Geistes, das Gemiitsleben, fehlt ihm ganzlich1)." 

DOLLINGERS SchUler und Biograph FRIEDRICH bestreitet diese Auf
fassung mit Recht. Hinter DOLLINGERS kiihler Wissenschaftlichkeit 
verbarg sich ein tiefes Gemiitsleben - aber es ist fUr die psycho
logische Analyse auBerordentlich schwierig, an dies Gemiitsleben und 
damit an die Wurzeln seines Wesens heranzukommen. 

DOLLINGER ist vor allem Gelehrter2); er lebt in der wissenschaft
lichen Arbeit, zu der ihm ein auBergewohnliches Sprachentalent und 
ein eminentes Gedachtnis zur Verfiigung steht. Er lernt schon an 
dem Beispiel des Vaters den Ernst wissenschaftlicher Forschung 
kennen. Was ihn gegen den Wunsch des Vaters zum Studium der 
Theologie treibt, ist allein das Interesse an der theologischen 
Wissenschaft. Er erzahlt davon selbst: Der Vater p£1egte die WiB
begierde des Knaben durch eigenen Unterricht und Gesprache zu 
fOrdern: "Nur auf alle Fragen, die ich als Kind an meinen Vater in 
theologischer Beziehung steUte, antwortete er stets: ,Das weiB ich 
nicht' oder ,das weiB man nicht', so daB ich im Dunkeln blieb. Da 
dachte ich mir schon als Knabe: Wenn du die Theologie erlernst, 
wirst du vieles begreifen und verstehen und der Mutter Auskunft 
geben konnen. Dieser Gedanke befestigte sich in mir so, daB ich bald 
nicht mehr anders wuBte, als daB ich Theologe werden soUte 3)." 

Seine Jugend fiiUt in die verheiBungsvolle Zeit der ro man tischen 
Restauration des Katholizismus, die auch ihn mit Begeisterung 
nnd Hoffnung erfiillte: "Die Warme und Innigkeit, welche aus diesem 
Buche wehten (gemeint ist das beriihmte Werk von MOHLER: ,Die 
Einheit der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus', r825), das 
geistvolle Bild von der Kirche, aus dem Geiste der Kirchenvater ent
worfen, bezauberte uns junge Manner alle. Wir hielten dafiir, daB 
MOHLER aus dem Schutte und den Dberwuchenmgen spaterer Zeiten 
,ein frisches lebendiges Christentum' el1tdeckt habe. Es schwebte 

1) FRIEDRICH III, S. 73ff. 
2) Urteil HARNACKS uber DOLLINGER: "Wo gabe es heutzutage einen zweiten 

Historiker, der mit diesem FleiB, dieser Umsicht, dieser Fiihigkeit fremde Eigenart zu 
verstehen, sich in der Geschichtsschreibung aller Zeiten heimisch gemacht hat, wie 
DOLLiNGER? Wie uber die Universalgeschichte der Rirche, so vermag er Re.;:henschaft 
zu geben nicht nur uber die politische und Rulturgeschichte Deutsch1and~, sondern 
ebenso uber die Europas, ja bis nach lndien reicht sein Blick.". (L. V. KOBELL S. 77.) 

3) L. V. ROBELL S. 2f. 

6* 
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nns als Zie1 eine von den Mange1n und MiBbrauchen gereinigte, dem 
Ideal der Alten moglichst ahnliche Kirche vor; der Aufschwung der 
theologischen Wissenschaft sollte nach unsrer Meinung notwendig die 
Reform der Kirche nach sieh ziehen 1). " 

Sein Urteilli ber den Protestantis m us ist das charakteristisch 
katholische: "Den Katholiken, der mit der protestantischen religiosen 
Literatur des Tages vertraut ist, muB haufig ein Geflihl anwande1n, 
als ob er, auf festem Boden stehend, einem Menschen nachschaue, 
der in einem schwanken Kahne von Wogen, liber die er keine Macht 
hat, fortgetrieben, einem fernen und unbekannten Ziele zugefiihrt 
wird. 1st doch z. B. unter den namhaften protestantischen Theologen 
Deutschlands nieht einer mehr, welcher auch nur so viel zugeben 
konnte oder wollte, als LUTHER noch am Ende seines Lebens von 
katholischen Lehren und Einrichtungen beizubehalten bereit war 2)." 

Was DOLLINGER mit seiner Kirche in Konflikt bringt, ist den 
gesteigerten romischen Machtansprlichen gegenliber s e in g esc h i c h t
liches Wissen und sein Festhalten an dem alten Traditions
begriff, nach dem nur das als Dogma gelten kann, was von der 
Gesamtkirche von alters her libereinstimmend gelehrt worden ist.· 
Dies zeigt sich schon, als PIUS IX. im Jahre 1854 die ullbefleckte 
Empfangnis der Maria zum Dogma erhebell laBt. . Fiir DOLLINGER 
ist die unbefleckte Empfangnis "eine Frage, liber welche der Kirche 
nichts geoffenbart und nichts iiberliefert worden ist". Das Theolo
gumelloll der immaculata conceptio habe die ganze kirchliche ulld 
theologische Tradition bis zum 14. J ahrhulldert teils nicht fiir sieh, 
teils positiv gegell sieh, so daB daher eine Erhebung desselbell zum 
Dogma von entscheidelldem Einflusse auf die ganze bisherige Beweis
fiihrullg aus der Tradition seill miisse: "VINZENZ VON LERINS mit 
seinem qnod semper, quod ubique usw. miissell wir dallll kiinftig 
beiseitelegen 3)." 

Ebenso als Neuerung, als Abfall von der katholischen Tradition, 
bekampft DOLLINGER das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes. 
Sein auBerordentliches Wissen macht ihn zum gefahrlichsten und 
gehaBtesten Gegner des Ultramontanismus, in dem er immer mehr 
"eine reelle, aggressiv vorschreitende Macht" erkennt, "die ihren Krieg 
mit allen im kirchlichen Parteihader anwendbarell Waffen fiihrt" 4). 

DOLLINGER selbst sucht den Kampf nicht, aber gerade seine wissen
schaftliche Objektivitat, die nie darnach fragt, ob eine Wahrheit der 

1) FRIEDRICH III, S. 133£. A.uJ3erung DOLLINGERS im Jahre 1879. 
2) FRIEDRICH II, S. 12. 

3) Brief vom 31. Januar 1854. FRIEDRICH III, S.130£. 
4) FRIEDRICH III, S. 396. 
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herrschenden Partei "opportun" oder "inopportun" sein konnte, bringt 
ihn immer wieder in Konflikte. So erregt sein Buch "Die Papstfabeln 
des Mittelalters" (r863) groBe Verstimmung, und seine Vortrage im 
Odeon in Miinchen (r86r), in denen er ausfiihrt, daB der zu erwartende 
Verlust des Kirchenstaats das Wesen und den Bestand der Kirche 
nicht beriihre, verletzen den papstlichen Nuntius aufs auBerste1). 

Endlich stellt die Definition des Dogmas von der papstlichen 
Unfehlbarkeit am 8. Juni r870 DOLLINGER vor die Alternative: 
Unterwerfung oder Exkommunikation. Dber den inneren 
Kampf, den DOLLINGER auszufechten hatte, bis er sich entschloB, 
sich nicht zu unterwerfen, fehlen personliche AuBerungen fast ganz. 
DaB er schwer gekampft hat, zeigt eine gelegentliche AuBerung zu 
Frau VON KOBELL: "Ich habe nur ei ne ganz schlaflose Nacht in 
meinem Leben gehabt, es war diejenige, in welcher ich mein Gewissen 
wegen des Unfehlbarkeitsdogmas erforschte, hin und her sann und 
zu der Dberzeugung gelangte, ieh diirfe nicht zu der Infallibilisten
partei iibergehen 2)." 

Bezeiehnend ist aueh, was FRIEDRICH erzahlt: 
"Aueh REISCHL (ein Kollege DOLLlNGERS) trug eine Zeitlang Be

denken, das Schreiben (die von dem Miinchner Erzbischof geforderte 
Erklarung) zu unterzeichnen. Als aber der Termin endete, wurde er 
verzagt. Es sei fiir ihn, sagte er zu DOLLINGER, unertraglich, nieht 
mehr taglich in der Messe kommunizieren zu konnen. Das erschiitterte 
aueh DOLLINGER auf einige Augenblicke 3)." Hier war also aueh bei 
DOLLINGER ein empfindlieher Punkt, eine Wurzel seines religiosen 
Lebens beriihrt. 

Aber das wissensehaftliehe Gewissen siegte. DOLLINGER 
priifte in der gegebenen Bedenkzeit noch einmal den Traditions
beweis fiir die papstliche Unfehlbarkeit, und als er ihm unter den 
Handen zerbrockelte, schrieb er die beriihmt gewordene Erklarung 
an den Erzbisehof SCHERR, daB er "als Christ, als Theologe, als Ge
schiehtskundiger, als Biirger" diese Lehre nicht annehmen konne: 

"Ieh weiB sehr wohl, daB der Priester bereit sein muB, der Kirche 
aueh dieses hochste und schwerste Opfer zu bringen, das Opfer des 
guten Rufs und der Ehre vor den Mitmensehen. Aber doeh nur unter 
einer Bedingung: daB er namlich aueh wirklich von der Wahr
heit dessen, was er neu bekennen so11, und der Falschheit 
dessen, was er bisher gelehrt hat, iiberzeugt sei: Ohne diese 

1) Cf. dazu die sehr bezeichnende A.uBerung einer mit DOLLINGER bekannten 
Dame: "DaB eine zu groBe Objektivitat Dollinger bis zu dem Grade von Harmlosigkei t 
verleitete, welche Mgr. Chigi in iibereilte Flucht jagte." (FRIEDRICH III, S. 24If.) 

2) L. v. KOBELL S. 8. 3) FRIEDRICH III, S. 562. 
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Dberzeugung ware eine Unterwerfung eine schwere Siinde, eine grobe 
Liigel )." 

Die Exkommunikation, die der Erzbischof am 17. April 1871 
vollzog, nahm DOLLINGER schweigend hin 2). Seine innere Stellung 
dazu geht aus einem Brief vom gleichen Tag hervor: "Der Schlag hat 
mich doch nicht betaubt, da ich 2 Jahre Zeit hatte, mich innerlich 
darauf vorzubereiten. Gliicklicherweise habe ich in der ganzen Sache 
nichts zu bereuen und miiBte, wenn ich ailes noch einmal durch
zumachen hatte, wieder ebenso handeln. A us der Kirche will 
ich mich nicht hina usdrangen lassen, und so denken, glaube 
ich, fast aile, die jetzt gegen das neue Dogma sich wehren. Wir bleiben, 
wir trennen uns nicht von der grC)Ben Gesamtheit, aber wir protestieren 
und appellieren - Gott das iibrige iiberlassend 3)." 

Damit ist auch seine Stellung zum Altkatholizisl11us ge
geben. Wenn sich DOLLINGER hatte entschlieBen konnen, eine Fiihrer
steilung in der altkatholischen Bewegung zu iibernehmen, so hatte 
das ohne Zweifel eine groBe Wirkung gehabt. Aber das lag nicht in 
seiner Art. Dagegen sprach sein Alter, die langjahrige Gewohnheit 
eines sehr ruhigen, regelmaBigen Lebens und die Abneigung des Ge
lehrten gegen eine Laienbewegung, gegen Unruhen und voreilige 
Reformen, die auch den bedeutendsten Gelehrten des 16. J ahrhunderts, 
ERASMUS VON ROTTERDAM, von der Bewegung der Reformation fern
gehalten hatte. So mahnt er immer, sich "auf die Nothilfe zu be
schranken", kein Schisma hervorzurufen und "die wesentliche Dber
einstimmung" mit dem Katholizismus nachdriicklichst zu betonen. 
Damit steht DOLLINGER in geradem Gegensatz zu dem Juristen 
SCHULTE, der in der Bildung von selbstandigen Gemeinden die einzige 
wirksame Opposition gegen die vatikanischen Beschliisse sah. Was 
ihn weiter dem Altkatholizismus entfremdete, ist die Frage der kirch
lichen Reformen, besonders die geplante Aufhebung des Z61ibats. 
DOLLINGER sieht darin "ein, wenn auch unbewuBtes Drangen der 
ganzen altkatholischen Bewegung in die Bahn des Rongeanismus, die 
Einleitung zum Zerfall, zum Auf1osungsprozeB" 4). 

Wie der EntschluB zur Unterwerfung unter die vatikanischen 
Beschliisse innerlich zustande kommen kann, dafiir ist der Fall des 
Abtes HANEBERG ein treffendes Beispiel. 

1) A. a. O. S.564ff. 
2) Er schwieg auch fernerhin "ohngeachtet der starksten Versuchung zu reden", 

bei allen Schmahbriefen und haJ3erfiillten, liigenhaften Artikeln. 
3) Brief an HEINRICH THIERSCH, FRIEDRICH III, S. 582 ,cf. auch III, S. 603. 
4) FRIEDRICH Ill, S.617. Uber die Stellung DOLLINGERS zum Altkatholizismus 

cf. auJ3erdem: FRIEDRICH III, S.612, S.617f., und SCHur.TE: Altkatholizismus, 
S. 283 und S. 300. 
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b) DANIEl, IiANEBERG, 
geb. r8r6 in Kempten, r839 Priester, r84r ordentlicher Professor fiir alttesta
mentliche Exegese an der Universitat Miinchen, griindlicher Kenner der 
orientalischen Sprachen, neben seinem Lehramt seit r854 Abt des Bene
diktinerklosters von St. Bonifaz. Ein Mann von inniger Frommigkeit, die 
an SAILER erinnert; segensreiche Wirksamkeit als Prediger und Seelsorger. 
Er gehort anfangs zu den Gegnern der p1ipstlichen Unfehlbarkeit, unter
wirft sich aber nach der Publikation des neuen Dogmas. r872 Bischof 
von Speyer. Gestorben r876. 

Die Griinde fUr HANEBERGS Unterwerfung gehen deutlich aus 
einem Brief an den Bischof HEFELE in Rottenburg yom 23. August 
1870 hervor 1). N och am 18. J uli 1870 hatte er geschrieben: "J e langer 
ich mich mit der Frage beschaftigte, je genauer ich die Beweise £iir 
und gegen die Unfehlbarkeit verglich, desto sicherer glaubte ich zu 
erkennen, daB die alte Kirche, d. h. die Kirche der ersten 8 J ahr
hunderte von dieser Lehre nichts wuBte." Nun aber heiBt es: "Theo
retisch gibt es fUr uns, die wir katholisch leben und sterben wollen, 
nur zwei Wege: der eine fiihrt zur Bezweiflung und Bestreitung der 
Giiltigkeit des Konzils, der andere zur Unterwerfung." 

Griinde, den Weg der Unterwerfung zu wahlen, sind ihm folgende: 
"I. Wir haben Riicksicht auf das katholische Yolk, d. h. 

auf jene Katholiken zu nehmen, welche beten, die Kirche besuchen, 
die Kirchengebote halten, zu frommen Zwecken beisteuern. Von 
diesem Volke wiirde jeder Schritt gegen das Konzil als Impietat und 
Haresie verschrien. Es wiirde groBes Argernis nehmen. Nachdem ich 
als Prediger, Beichtvater und Vorstand eines geistlichen Hauses mein 
Leben verzehrt habe, mochte ich nicht damit enden, fromme Gemiiter 
zu beunruhigen." 

,,2. Mehr ins Innere fiihrt eine zweite Erwagung. Die gegenwartige 
Zeit ist zur Anarchie geneigt. Ohne Gehorsam keine Ordn ung 
und kein Heil fiir die Gesellschaft; ohne Recht und Gewalt 
zum Gebieten kein sicherer Gehorsam. Vielleicht will Gott in der 
Steigerung der Primatialgewalt eine Heilung fUr das Grundiibel der 
Zeit bringen." 

,,3. Ich weiB, daB diese Erwagung zweischneidig ist und gerade 
gegen den 18. Juli gewendet werden kann. Aber ich liebe die ka
tholische Kirche a us dem Grunde des Herzens. Ich sehe in 
ihr die reichen :Mittel der Segnung und des Trostes in ihrem inneren 
Leben und in ihrer Beziehung zur Familie, Schule und Gesellschaft." 

"Durch Fortsetzung des bitteren Streites wiirde das innere Leben 
im eigenen Herzen stille stehen und das Wirken nach auBen gehenimt. 

1) Abgedruckt bei SCHUL'tE: Altkatholizismus, S.98f. 
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Gott der Herr, welcher mit der Kirche ist, wird das Opfer der Er
gebung in die Hand nehmen und zu einem Lebenskeime machen. 
Ich kann in dieser martervollen Stimmung nicht fortleben. Ich mache 
dadurch ein Ende, daB ich mich im Vertrauen auf Gott, der mit der 
Kirche ist, ergebe1)." 

c) KARL JOSEPH VON HEFELE, 
geb. 1809 zu Unterkochen in Wiirtemberg, 1827-1832 theologische und 
philosophische Studien in Tiibingen, 1836 MOHLERS N achfolger als Pro
fessor in Tiibingen. Bedeutender Kirchenhistoriker; sein Lebenswerk ist die 
groJ3e vielbandige "Konziliengeschichte". 1869 zum Bischof von Rotten
burg ernannt. Auf dem Vatikanum kampft er als einer der Fiihrer der 
Minoritiit gegen die Definition der papstlichen Unfehlbarkeit. Auch nach 
der Entscheidung am 18. J tili 1870 setzt er seine Opposition fort .. Erst als 
es in seiner Diozese zu garen begann und die erwartete Unterstiitzung von 
seiten der Regierung ausblieb, publizierte er am 10. April 1871 die vati
kanischen Dekrete, um damit seiner Diozese den Frieden wiederzugeben. 
Gestorben 1893. 

Brief HEFELES an DOLLINGER vom 10. August 1870: 
"Was ich zu tun habe, ist mir nicht unklar 2), und ich bin darin in 

Vbereinstimmung mit Domkapitel und Fakultat. Ich werde pro primo 
mit einer Antwort mich nicht beeilen und alles tun, urn einen Zu
sammentritt der deutschen Freunde ins Leben zu rufen. Weiterhin 
werde ich das neue Dogma ohne die von uns verlangten Limitationen 
nie anerkennen und die Giiltigkeit und Freiheit des Konzils leugnen. 
Mogen mich denn die Romer suspendieren und exkommunizieren und 
einen Administrator der Diozese bestellen." 

Brief an DOLLINGER vom 14. September 1870: 
"Solange von Rom nichts direkt verlangt wird, halte ich mich 

passiv; kommt ein Verlangen, so werde ich den Vollzug verweigern 

1) Ganz iihnlich ist die Stellung des Mainzer Bischofs VON KETTELER, der auf dem 
vatikanischen Konzil der Fiihrer der Minoritatspartei gewesen war: "Seine unter 
schwersten Opfern vollzogene Unterwerfung war die Frucht des Glaubens an die 
gottliche Autoritat der Kirche, an die uufehlbare Leitung ihrer allgemeinen 
Konzilien durch den heiligen Geist, d. h. durch Gott selbst: ,Gott hat im Majoritats
beschlu13 des Konzils gesprochen, da bleibt fiir den Menschen nichts andres iibrig als 
Unterwerfung mit Herz und Verstand.' Wie oft habe ich den verehrungswiirdigen 
Mann nach seiner Riickkehr von Rom so sprechen horen. Er hatte Schweres in Rom 
erIebt. Das Menschliche, Allzumenschliche der romischen Kirche, in Gestalt von 
Machenschaften, von Falschheit, von Verlogenheit, von feilem Strebertum, war, wie 
er mir einmal in seiner drastischen Ausdrucksweise sagte, wahrend des Konzils wiirgend 
an ihn herangekrochen, aber aus dem ekelerregenden Gewoge hob sich fiir ihn die 
konziliare Definition der Unfehlbarkeit wie ein hellstrahlender Leuchtturm, dessen 
Licht Gott selbst angeziindet hatte. Nur wer den Glauben des Katholiken an die Gott-, 
lichkeit seiner Kirche versteht, kann KETTELERS ,Gesinnungswechsel' verstehen 
und achten." HOENSBROECH: 14 Jahre Jesnit I, S.106. 

2) Briefwechsel, abgedruckt bei SCHULTE: Altkatholizismus, S.222ff. 
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und die Suspension in Ruhe ertragen. Ieh daehte allerdings jetzt 
schon an Abdikation, habe aber den Gedanken wieder aufgegeben 
und will den Kelch trinken, der iiber mieh ergeht. Ieh weiB wenigstens 
nichts anderes zu tun. Etwas, was an sieh nieht wahr ist, fiir 
gottlieh geoffenbart anzuerkennen, das tue, wer kann, 
non possum." 

Brief an einen von dem Komer Erzbischof MELCHERS gemaB
regelten Geistliehen vom 3. Dezember 1870: 

"Ieh werde vielleicht versuchen zu dilatieren, in Hoffnung auf 
etwaige Ereignisse, die kommen konnen. Gelingt die Versehiebung 
nicht, so weiB ich kein anderes Mittel, als mit non possumus zu ant
worten. Ieh weiB nur noeh nieht, ob ich zugleieh meine Zessions
bereitwilligkeit erklaren und so vielleieht der eigentliehen Exkommuni
kation zuvorkommen so11, oder ob ieh letztere in Geduld abwarten 
werde. Ieh glaube nicht, daB mich eine solche ungereehte Zensur im 
Gewissen besehweren konnte. Eine sehismatisehe Stellung einnehmen, 
d. h. zu einem formliehen Schism a mitwirken, will und kann ich nieht." 

Brief an DOLLINGER vom II. Marz 1871: 
"Die Lage eines suspendierten und exkommunizierten Bisehofs 

seheint mir eine sehreekliehe, die ieh kaum ertragen konnte. Viel 
eher moehte ieh mich zur Zession oder Resignation entsehlieBen, und 
gerne lege ieh den Stab nieder, um dessentwillen ieh selbst ein ge
sehlagener und ung1iiek1ieher Mann bin ... " 

"Jeh bin jetzt der einzige Bischof in Deutschland, der die Konsti
tution nicht publiziert hat. Wie kann ieh Widerstand 1eisten, wenn 
mein eigener K1erus zu revoltieren beginnt?" 

Am 10. April 1871 pub1iziert HEFELE die vatikanisehen Dekrete 
in seiner Diozese. 

Gegen die Vorwiirfe, die ihm besonders von a1tkatholiseher Seite 
wegen seines "Gesinnungsweehsels" gemaeht wurden, verteidigt er 
sich in einer Erklarung vom IS. Oktober 1872: 

"Einerseits stand es mir fest, daB ein Sehisma das groBte Ungliiek 
ware und daB ich mich an einem solchen nie beteiligen werde, andrer
seits aber glaubte ieh, die vatikanisehen Dekrete vom 18. J u1i nieht 
mit innerer Zustimmung in meiner Diozese verkiinden, wohl aber 
dieser unertragliehen Lage clureh Resignation entgehen zu konnen. 
Es ist Freunden und Feinden diesseits und jenseits der A1pen woh1 
bekannt, daB dieser innere Kampf bis zum 10. April 1871, also vom 
Datum des fragliehen Briefes noeh 5 Monate dauerte, bis es mir gelang, 
in aufrichtiger Unterwerfung meiner Subjektivitat unter 
die hochste kirchliehe Autoritat mieh mit dem vatikanisehen 
Dekret zu versohnen. Was ich voraussah, ist eingetreten :Es hat mir 
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dieser Schritt viel Verfolgung zugezogen, aber er hat rnir dafiir die 
innere Ruhe wiedergebracht." 

d) FRANZ HEINRICH REUSCH, 
geb. 1825 in Brilon (Westfalen), 1849 Priester, 1854 Privatdozent in Bonn, 
1861 o. Professor fiir alttestamentliche Exegese dase1bst. Verweigert die 
Anerkennung der vatikanischen Dekrete und wird 1872 durch den Erz
bischof von K61n exkommuniziert. Seitdem altkatholischer Pfarrer in 
Bonn und Generalvikar des ersten altkatholischen Bischofs Reinkens. 
Gestorben 1900. 

In die seelische Haltung REuscHs gibt seine Unterredung mit 
dem Erzbischof MELCHERS, der ihn zu einer Gehorsamserklarung 
aufgefordert hatte, den besten Einblick1): 

M.: "Sie haben als Priester das zu leisten, was Ihr Erzbischof von 
Ihnen verlangt; und wenn derselbe mit dem Papste im Gegensatz 
stande, hatten Sie diesem zu folgen. Da das jetzt nicht der Fall ist, 
begreife ich nicht, warum Sie den Revers nicht unterschrieben haben." 

R: "Der Erzbischof ist eine menschliche Autoritat. Als 
Glaubenssatz kann ich nur das anerkennen, was mir mit gottlicher 
Autoritat vorgehalten wird." 

M.: "Wenn der Erzbischof mit dem Papste einig ist, so ist die 
hochste A utorita t vorhanden. Die Infallibilitat ist vom Papsteund 
der groBen Majoritat der Bischofe definiert und ist also Glaubenssatz." 

R: "Ich bekenne mich zn allen katholischen Glanbenslehren, und 
die Weigerung, den Revers zu unterschreiben, hat lediglich ihren Grund 
darin, daB ich die Vberzeugung nicht habe, die Infallibilitat sei ebenso 
gewiB ein Glaubenssatz wie die Satze, fUr die ich sterben will." 

M.: "Sie sprechen iiberha uptz u viel von Vberzeugungj als 
ichIhnen vor J ahren wegen Ihres Literaturli.>lattes Vorstellunge!l machte, 
haben Sie mir auch geantwortet, Sie wollten alles erwagen nnd sich 
doppelt streng bewachen und gewissenhaft iiberlegen, aber Sie miiBten 
doch das Recht vorbehalten, nach Ihrer Vberzeugung zu handeln." 

R: "Ich kann doch nicht gegen meine Vberzeugung 
handeln." 

M.: ,,sie miissen jetzt Ihrem Bischof gehorchen; ich iibernehme 
tausendmal die Verantwortung fiir das, was ich von Ihnen 
verlange. Sie konnen doch nicht annehmen, daB Gott es Ihnen 
veriibeln werde, wenn Sie gehorsam tun, was ich verlange." 

R.: "DaB ich fiirchte, in Gottes Gericht nicht zu bestehen, wenn 
ich etwas gegen mein Gewissen tue, ist ja der einzige Grund, weshalb 
ich nicht unterschreiben kann ... " 

1) Brief von REUSCH an SCHULTE vom 25. Nov. 1870, abgedruckt bei SCHULTE: 
Altkatholizismus, S. 140££. 
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M.: "Was wollen Sie denn iiberhaupt konzedieren?" 
R.: "Ieh will versprechen, mieh jedes Widerspruchs zu enthalten, 

die Saehe fleiBig zu studieren, gewissenhaft zu iiberlegen und impli ... 
zi te alles zu glauben, was Lehre der Kirche ist ... " 

M.: "Mit dem Niehtopponieren und Warten ist es nicht genug; 
ieh habe in Rom angefragt, und man hat eine explicita fidei assen
sio fUr omnino necessaria erkHirt. Auch mit dem, was Sie anbieten, 
wird man in Rom nicht zufrieden sein." 

R.: "Wenn Sie damit zufrieden sind, brauchen Sie ja nicht zu 
fragen. " 

lVI.: "Ieh bin aueh nieht zufrieden. Die Bisehofe brauehen sieh 
gar l1icht formlieh auszuspreehen. Ieh setze voraus, daB alle zustimmen; 
diejenigen, welche nicht zustimmen, sind ipso facto exkommuniziert 
und kOlll111en also gar nieht in Betraeht. DaB alle formlieh zustimmen, 
werden Sie vielleieht gar nicht erleben; wollen Sie denn ohne 
Sakramente sterben? .. " 

R.: "Ieh habe meine priesterliehen Pfliehten immer treu erfiillt; 
wenn ich jetzt nieht gehorehe, so halten Sie wenigstells den Glauben 
fest, daB ich nur in gewissenhafter Dberzeugung so handle, und daB 
ich, wenn ich fehle, nieht mit d~m Willen, sondern nur in der Er
kenntnis fehle. Das wird mir wenigstens ein Trost sein bei dem 
sehreekliehen Lose, das Sie mir androhen." 

M.: "Ieh habe Sie immer fiir einen braven Priester gehalten und 
Sie geaehtet und gesehatzt; das einzige, was ich an Ihnen auszusetzen 
hatte, war, daB Sie von der Wissensehaft zuviel und von 
cler Autoritat zu wenig halten. Es tut mir sehr leid, gegen Sie 
vorgehen zu miissen; aber ieh kann nieht anders." 

A n mer kung: Zu denen, die der kirchlichen Autoritiit gegen,uber ganz einfach und 
entschieden den Standpunkt des Gewissens vertraten, gehiirt auch die Oberin des 
St.-Johannes-Hospitals in Bonn, AMALIE VON LASAULX (1817-1872), eine Frau von 
auBergewiihnlicher Tatkraft und inniger Friimmigkeit. Obwohl es ihr, damals ernstlich 
krank, sehr schwer fiel, auf den GennB der Sakramente zu verzichten, blieb sie trotz 
allen Driingens auf dem Standpul1kt: "Ich will nicht mit einer Luge sterben. Darum 
kann ich nicht sagen: ich glaube, wo ieh nieht glaube." Es war ihr "erstaunlich, daB 
jemand die sittliehe Selbstverantwortung fUr sie ubernehmen zu kiinnen wiihnte". 

REINKENS, J. H.: Amalie von Lasaulx. Eine Bekennerin, Bonn 1878. 
HOININGEN-HUENE, CHRISTINE PREHN VON: Erinnerungen an Amalie von Lasaulx, 

Sehwester Augustine. Gotha: Perthes. 

REUSCH bemerkt noeh zu dieser Unterredung: "Da er (MELCHERS) 
vollkommen unfahig ist, sieh in einen Seelenzustand wie den meinigen 
hineinzudenken, so ist er seheinbar viel herzloser, als er vielleicht ist. 
Dabei laBt er sich gar nieht einfallen, daB es sich bei der Opposition 
um mehr hanclelt, als um ein paar eigensinnige Professoren und einige 
verhetzte liberale Katholiken. Von wissensehaftliehen Sehwie-
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rigkeiten hat er keine Ahn ung. Er wiirde unbedenklich eine 
papstliche Konstitution akzeptieren, es gabe vier Personen in der 
Trinitat. Und einem solchen Mann ist man preisgegeben! Das Los, 
welches mir droht, erscheint mir trauriger, je naher es kommt. Schon, 
daB ich nicht mehr lesen kann, ist mir hart. Da13 ich nicht mehr 
zelebrieren darf und Miihe haben werde, Absolution und 
Komm union zu erlangen, ist mir schrecklich. Aber wie ich 
mich auch wenden und drehen mag, wenn ich unterschriebe, 
wiirde ich noch ungliicklicher." 

In dem Gesprach zwischen REUSCH und MELCHERS treten die 
Gegensatze ganz deutlich hervor: der Stand punkt der Au tori tat 
und der Standpunkt des Gewissens. Es wird der tiefste Punkt 
beriihrt, die Frage, ob auch die hochste Autoritat einem Menschen 
die sittliche Selbstverantwortung abnehmen konne und diirfe. Man 
fiihlt sich unwillkiirlich erinnert an jene bewegte Sitzung des Wormser 

, Reichstags vom 18. April 1521, wo der Offizial von Trier LUTHER zurief: 
"La13 dein Gewissen fahre n, Martinus, wie du verpflichtetbist, da 
es sich im Irrtum befindet", und LUTHER antwortete, daB "gegen 
das Gewissen zu handeln weder sic her noch lauter" sei. 

In diesem wichtigen Punkte beriihrt sich also die al tka tho
lische Bewegung mit der Reformation. Sonst aber sind beide 
deutlich unterschieden. Bei LUTHER kommt die Bewegung aus 
dem Zentrum des religiosen Lebens; was ihn zur Opposition treibt, 
ist vor allem das Recht der religiosen Uberzeugung. Bei den 
Altkatholiken dagegen ist es in erster Linie das Recht der wissen
schaftlichen Uberzeugung, und neben dem religiosen Interesse 
spielt auch das wissenschaftliche, das nationale, das politische und 
das kulturelle Interesse eine bedeutende Rolle. Was das religiose 
Grundverhaltnis betrifft, bleibt die altkatholische Bewegung ganz 
auf dem Boden des Katholizism us. Sie iibt auch keine Kritik 
an der Kirchenlehre - mit Ausnahme des neuen vatikanischen 
Dogmas -, sie halt an dem alten Traditionsbegriff und besonders 
an der alten Verfassung der Kirche fest. Die bischofliche Sukzes
sion, das Amtscharisma, das zugleich die objektive Wirksamkeit 
der Sakramente garantiert, ist fiir sie von ·entscheidender Bedeutung. 
Ihre Besonderheit liegt, abgesehen von gewissen Reformen, allein 
darin, daB sie sich dem papstlichen Absolutismus nicht beugt und 
damit den Standpunkt "der alten, noch nicht durch die vati
kanischen Dekrete alterierten katholischen Kirche" ver
trittl). 

1) Cf. das Programm des Altkatholiken-Kongresses in Miinchen, bei SCHULTE: 

Altkatholizismus, S. 22ff. 
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Unter den Konvertiten, die der Gewissensprotest gegen die abso
lute Papstgewalt zum Bruch mit der katholischen Kirche veranlaBt, 
ist zuerst der Breslauer Furstbischof Graf LEOPOLD VON SEDLNITZKY 
zu nennen. Seine Opposition richtet sich allerdings noch nicht gegen 
das Vatikanum, sondern bereits gegen die in der kirchlichen Restau
ration der dreiBiger Jahre des vorigen J ahrhunderts wieder scharfer 
hervortretenden papstlichen Machtanspruche. 

e) LEOPOLD GRAF VON SEDLNITZKY, 
geb. 1787 auf Schlo13 Geppersdorf in bsterreichisch-Schlesien. Friih zwn 
Geistlichen bestimmt; schon im 12. J ahr wird ihm eine Domherrnstelle in 
Breslau iibertragen. Studium in Breslau, 18Il zum Priester geweiht. Durch 
Kranklichkeit gehindert, sich dem akademischen Lehramt zu widmen. Von 
dem Fiirstbischof von Breslau in den kirchlichen Verwaltungsdienst berufen. 
Assessor im Vikariatsamt; nach einiger Zeit von der konigl. Regierung zum 
Konsistorialrat ernannt. 1830 Dompropst, 1831 nach dem Tod des Fiirst
bischofs VON SCHIMONSKY Bistumsverweser. 1835 vom Domkapitel ein
stimmig zum Bischof gewahlt. Zum Konflikt mit Rom kommt es in der 
Frage der Mischehen. Entgegen der bisherigen milderen Praxis vertrat 
ein papstliches Breve von 1837 von neuem die voUen Machtanspriiche des 
romischen Sttthls. SEDLNITZKY weigerte sich, dieses Breve zu publizieren, 
und legte, als Rom immer heftiger drangte, 1840 sein Bischofsamt nieder, 
obwohl ihn die prettl3ische Regierung zu halten wii,nschte. Der pretll3ische 
Konig beruft ihn in den Staatsrat nach Berlin, wo er bis zu seinem Tode 
wohnte. Am 12. April 1863 tritt er in der Stille zur evangelischen Kirche 
iiber. Griindet 1869 das evangelische Studentenkonvikt J ohanneum in 
Berlin. Gestorben 1871. 

SEDLNITZKYS Jugend steht unter dem Ei 11£1 u13 des religios 
verinnerlichte11 Katholizismus, als dessen bedeutendsten Ver
treter wir SAILER kennengelernt haben. Als Student in Breslau be
geistert er sich flir das Humanitatsideal der groBen qeutschen Dichter: 
"Wenn ich bisher den Menschen nur als Gipfe1 der Kreatur verehrte, 
so erschien er mir jetzt als gottlichen Geschlechts, als eine Emanation 
der Gottheit, begabt mit der vollsten Freiheit, berufen, die hochste 
Schonheit, Wahrheit und Gute zu realisieren und darzustellen1)." 

Die Beriihrung mit dem Leben, die ernsten Erfahrungen der 
Kriegsjahre zeigen ihm den Abstand der menschlichen Wirklichkeit 
von der Welt seiner Ideale: "Es war dieses die erste tief erschut
ternde Erfahrung meines Lebens, die mir die Welt in einem ganz 
anderen Lichte erscheinen lieB und mir mein Konzept volligverruckte 2). " 

Noch meint er, daB "der aus Gott geborene freie Mensch aus der 
Kraft des eigenen Willens das Gute tun und das Bose meiden konne;" 
da flihrt ihn SAILERS Ei n£1 ull zu einer tieferen Erkenntnis des 
menschlichen \Vesens und zur Erfassung der Sunde als einer Macht, 

1) SEDl,NITZKY S. 16. 2) A. a. O. S. 19. 
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die "den Menschen in seiner Totalitat ergriffen und seine Gotteben
bildlichkeit angetastet hat." 

"Solche Erkenntnis meiner Unwissenheit, inneren Schwache und 
Hilflosigkeit erschutterte mich tief; sie wurde der AnlaB zur Sehn
sucht nach Erleuchtung, Kraft und Hilfe. Sie fiihrte zu einem Wen d e
punkt in meinem Leben1)." 

Durch eifrige Beschaftigung mit der Bibel, wozu ihn einer seiner 
Breslauer Lehrer anregt, erkennt er immer mehr "die Notwendigkeit 
einer volligen Erneuerung durch die Umwandlung des innersten 
Lebensgrundes. " 

Es ergibt sich ihm ein Verstandnis der "Gnade" und des "Glau
bens", das dem reformatorischen sehr nahesteht: 

"Vor allem sah ich, daB die in Gott ruhende freie Gnade im 
Evangeli um wesentlich verschieden sei von der sog. Gnade, die 
unsern Werken und Verdiensten folgt." 

"Der Glaube wird in der hl. Schrift als eine feste Zuversicht 
bezeichnet, die aus dem Quell des Lichts und der Wahrheit selbst 
entspringt, aus den Tiefen des GottesbewuBtseins und des BewuBt
seins unsrer innigen Verbindung mit Gott. . . In dieser Sehnsucht ' 
der vollsten Hingabe unsres Innern erschien mir das Wesen und die 
Kraft des Glaubens im Sinne der hI. Schrift 2)." 

So ist bei SEDLNITZKY das evangelische Heilsverstandnis 
seelisch praformiert, lange bevor er nur an die Moglichkeit eines 
Konfliktes mit seiner Kirche denkt. 1m Gegenteil, er legt den groBten 
Wert auf die Zugehorigkeit zu der groBen Organisation der romischen 
Kirche, deren "Apostolizitat und Katholizitat" er allerdings viel 
geistiger und innerlicher auffaBt als die beginnende ultramontane 
Reaktion: 

'"So bestilllmt ich dieses innige Band der glaubigen Seele mit 
Christus als die tiefste Grundlage des Gottesreichs erkannte, so muBte 
ich mich doch nicht minder durch die Schrift uberzeugen, wie der 
Herr in seiner Weisheit diese Gemeinde als einen lebendigen Organis
mus gebildet hat, in welchem die Glieder nach Verschiedenheit der 
Gaben sich unterstutzen und den Vollgehalt der Kirche auswirken 
sollen ... Bei dieser Betrachtung der Kirche muBte mir jede abstrakte, 
spiritualistische, jede auf der Subjektivitat des Verstandes, der Emp
findung, der Phantasie beruhende Auffassung als der gottlichen Ord
nung widerstrebend erscheinen. Ich war uberzeugt, daB eine solche 
bei Mangel an Selbsterkenntnis und Demut zu Eigendunkel und 
Selbstsucht fiihren musse. Die gottgeordnete Gliederung zu gemein
schaftlicher Forderung der Liebestatigkeit war mir daher eine wesent-

1) SEDLmTZKY S. 28. 2) A. a. O. S.35f. 
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liche Bedingung und ein Kennzeichen der wahren Kirehe. Insofern 
diese Gliederung auf der Mission der Aposte1 beruht, sehien mir der 
VOll AUGUSTIN gebrauehte Ausdruek der Apostolizitat fUr sie sehr 
bezeichnend! in dieser die Begriindung der Katholizitat der Kirche 
enthalten 1)." 

Gerade dies Merkmal der einheitliehen Organisation vermiBt er 
am Protestantismus: "Ieh hatte mehr als je Gelegenheit wahr
zunehmen, wie sehr versehieden selbst in wichtigen Punkten die An
sichten theologiseh sehr unterrichteter protestantischer Manner sich 
kundgeben, und wurde dadurch in der Dberzeugung bestarkt, daB die 
Grundbedingung der Kirehe in der protestantischen Kirehe nieht zu 
erreiehen sei, namlich die Ei nhei t 2)." 

SEDLN1TZKY vertritt dem papstliehen Absolutismus gegeniiber 
den episkopalistisehen Standpunkt, das Recht der BisehOfe auf 
selbstandige Leitung ihrer Diozese, und leistet den ultramontanen 
Maehtanspriiehen mogliehst lange Widerstand. Besonders die seharfen 
MaBnahmen in der Misehehenfrage scheinen ihm dem konfessionellen 
Frieden in seiner Diozese mit zahlreicher evangeliseher Bevolkerung 
verderblieh und mit einer loyalen Haltung dem Staate gegeniiber 
unvereinbar: 

"Ganz verderblieh fUr beide Teile, am meisten fUr die Glieder der 
eigenen Kirche, muB es sein, wenn man das, was zu loben und dem 
Christentum gemaB ist, an dem andern Teil herabzusetzen sueht 
und gar aus politisehen Motiven die Wahrheit verleugnet, urn die 
Kluft zu vergroBern, welehe die Christen trennt. Urn der a uBere n 
Form der Einheit willen wird so das innere Leben der Kirehe 
in Einheit mit Christo zerstort 3)." 

Dureh Denunziationen in Rom und sehr verletzende MaBregeln 
des Papstes gegen ihn sieht er sieh endlieh gezwungen sei n Am t 
niederzulegen. Die Griinde gehen aus dem Sehreiben an sein Dom
kapitel yom 25. Dezember 1840 deutlieh hervor: "Ieh wiirde es fiir 
iiberfliissig eraehtet haben, mieh auszuspreehen, wenn es mir nicht 
Bediirfnis des Herzens ware, Ihnen und allen, die es mit der Saehe 
Christi redlich meinen, feierlich zu versiehern: Wie ieh aus keinem 
andern Grunde die bisehofliehe Wiirde niedergelegt habe, 
als weilieh meinem Glauben treu, mich in meinem Gewissen 
dazu genotigt sah4)." 

Seine Amtsniederlegung bedeutete fiir ihn zunaehst keine Tren
nung von der katholisehen Kirehe. Aber sein religioser Katholizismus 
seheidet sich langsam von dem in seinen Tendenzen und Anspruehen 

I) A. a. O. S. 42. 2) A. a. O. S. 61. 3) A. a. O. S. 104, d. auch S. 85. 
4) A. a. O. S. 231. 
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immer deutlicher hervortretenden ultramontanen Katholizismus. So 
sieht er besonders in der Publikation des Dogmas von der unbefleckten 
Empfangnis (1854) ein Verlassen der alten apostolischen Tradition 
der Kirche l ). 

"Von Jugend an war ich der Dberzeugung, daB die Einheit ein 
wesentliches Kennzeichen der wahr~n Kirche ist. Selbst als ich manche 
Mangel und Liicken wahrnahm, meinte ich doch in dem Einheits
streben der katholischen Kirche ein Kennzeichen ihrer Wahrheit zu 
erkennen. Ais ich aber zur Einsicht iiber das wahre \Vesen dieser 
Einheit gelangt war, konnte mir die Einerleiheit bloB a uBerer 
Formen, Ausdrucksweisen, Formeln und Zeichen, Lehrsatze und 
Systeme, die auf bloBen Verstandesabstraktionen beruhten, 
da konnten mir vorgeschriebene Handlungsweisen und die Welt von 
AuBerlichkeiten, die sich durch Disziplin, Strafen, Belohnungen usw. 
erzwingen lassen, nicht mehr als Zeichen der inneren Einheit des 
Geistes erscheinen ... Als das hochste und wahrste Kennzeichen 
dieser Einheit in Christo erschien mir die Dbereinstimmung mit 
dem geoffenbarten Wort. Und eben hierin schien mir die evan
gelische Kirche ihre Einheit am besten zu bewahren ... Selbst im Blick 
auf die verschiedenen Abweichungen in den einzelnen Abteilungen der 
evangelischen Kirche muBte ich erkennen, daB in den Grundlehren des 
Christentums sie eine groBe Dbereinstimmung in sich, mit der aposto
lischen Kirche und mit dem Wort der Offenbarung bewahrt hat 2)." 

Nachdem er schon vorher langere Zeit den evangelischen Gottes
dienst besucht hatte, trat er am 12. April 1863 durch Teilnahme an 
der Abendmahlsfeier, alles Aufsehen vermeidend, zur protestantischen 
Kirche iiber 3). 

SEDLNITZKYS Dbergang von einem verinnerlichten Katholizismus 
Sailerscher Art zum Protestantismus vollzieht sich in einer g a n z 
allmahlichen Entwicklung, ohne heftige Krisen. Einen mit 
den heftigsten Erschiitterungen verbundenen Dbergang von der romi
schen Kirche zum Altkatholizismus und von diesem zum Protestan
tismus zeigt das Leben des Freiherrn KARL VON RICHTHOFEN. Die 
von der Mutter RICHTHOFENS aus lauter Briefen und sonstigen per
sonlichen AuBerungen zusammengestellte Biographie bietet der psycho
logischen Analyse besonders giinstiges Material. 

f) FRElHERR KARL VON RICHTHOFEN, 
geb. 1832 auf Schlo13 Hertigswalde bei J auer in Schlesien von evangelischen 
Eltern. 1839 tritt sein Vater mit den Sohnen zur katholischen Kirche tiber, 
wahrend die Mutter mit den Tochtern evangelisch bleibt und sich spater 

1) A. a. O. S. 136. 2) A. a. O. S. 143 f. 3) A. a. O. S. 147 und lSI. 
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der altlutherischen Freikirche anschlie.l3t. Gymnasium in Breslau, bezieht 
1853 die Forstakademie in Eberswalde. Entschlie.l3t sich 1856, in den geist
lichen Stand zu treten. Theologisches Studium in Breslau, 1861 zum Prie
ster geweiht. 1866 Pfarrer in Hohenfriedberg. Geh6rt 1870 zu den Gegnern 
der vatikanischen Beschliisse, nimmt aber trotzdem 1872 eine Domherrn
stelle in Breslau an, was ihn in schwere Konflikte bringt. Wird zu einer 
Erklarung iiber seinen kirchlichen Standpunkt gedriingt. Er unterwirft 
sich nach langem Schwanken den Entscheidungen des vatikaiuschen Kon
zits, zieht aber bald darauf die Unterwerfungserklarung wieder zuriick. 
1873 exk:ommuniziert, behiilt aber unter staatllchem Schutz seine Dom
herrnstelle weiter bei. Er tritt in Beziehung zur altkatholischen Bewegung 
und wirkt in Breslau und in andern schlesischen Gemeinden als altkatho
lischer Prediger. 1874l6st er sich yom Altkatholizismus los und schwankt, 
ob er sich der preu.l3ischen Unionskirche oder den Altlutheranern anschlie.l3en 
solle. Auch Beziehungen zu der Herrnhuter Briidergemeine und den 
Irvingianern. 1m Dezember 1875 vollzieht er in Leipzig den Ubertritt zur 
lutherischen Kirche. Stirbt 1876 in Berlin an den Folgen eines Ungliicks
falles. 

Bei RrCHTHOFEN zeigt sich schon fruh eine tief wurzelnde Angst
lichkeit, eine gewisse Armut des Erlebens, eine schmerzlich empfun
dene Leere, die er nur durch immer erneute Akte der strengsten Pflicht
erfiillung, des Opferns und Verzichtens auszufiillen vermag1). Er ist 
ein stilles ernsthaftes Kind von uberwiegend phlegmatischem Tem
perament. In der Schule machen ihm seine Schuchternheit und sein 
zuriickhaltendes Wesen Schwierigkeiten 2). Schon auf der Forstaka
demie hat er mit Verzagtheit und Zweifeln an seiner Befahigung . 
zu kampfen, wie aus seinem Briefwechsel mit der Mutter, einer geistig 
hochstehenden Frau, die in allen weiteren Kampfen seine Freundin 
und Beraterin bleibt, deutlich hervorgeht. Es sind nicht etwa ver
standesmaBige Zweifel an der Kirchenlehre - davon ist bei ihm nie 
die Rede -, sondern die Mattigkeit seines religiosen Lebens, der 
Mangel an Gottesliebe, die ibn qualen. Angstlich und uberaus gewissen
haft ist er zu einer standigen Selbstbeobachtung geneigt, die 
ihn unruhig macht und seine Kraft noch mehr schwacht: "Obwohl 
nun diese Krisis zum Teil uberwunden ist, so bin ich noch immer 
nicht sicher, nicht in dieselbe zuriickzufallen, solange ich nicht 
vollstandig warm werde, und fiihle es nur zu tief, wie ich ein 
zweites Mal einen solchen Seelenzustand kaum uberwinden diirfte, 
diese Kalte mich vielmehr vollstandig stumpf gegen alles Gottliche 
machen wiirde. Meine Verantwortung wiirde dann furchtbar sein, 
indem ja die Sunden wider den hI. Geist die schwersten sind und 
nach dem Ausspruch Christi weder in dieser noch in jener Welt 
verge ben werden." 

1) V gl. JASPERS: tiber die verschiedenen Gestalten des Nihilismus, S. 257 ff. 
2) R.:rCHTHOFEN S. 2 und S. 9. 

Heinsius, Krisen kalholischer Frommigkeil. 7 



98 KAsmSTIK. (Dm EINZELNEN FXLLE.) 

"Es gibt wohl keine hartere Priifung, als wenn der Kampf der 
Seele mit dem Fleische au£hort. Von der einen Seite die fortwahrende 
Aufforderung zum Kampfe, zum ununterbrochenen Kampfe, ohne 
welchen kein Leben, kein Friede, keine Seligkeit ist, der allein das 
Zeugnis einer wahren Liebe ist; von der andem Seite das BewuBtsein 
dieser Wahrheit und doch nicht die Kraft, einen ernsten Kampf 
auch nur anzufangen. In diesem Zustande befinde ich mich oft; ein 
sehr jammerliches Ding, da ohne Kampf kein Sieg. Nichts macht mir 
dabei soviel zu schaffen als meine natiirliche Tragheitl )." 

Wahrend seines Militardienstjahres in Breslau faBter, 24jahrig, den 
EntschluB, Priester zu werden: 

"Ich sllche ja nicht irdische Freuden und GlUck dabei. Er ist 
es allein, nach dem mich verlangt und dem ichgeme ganz mit Leib 
und Seele dienen mochte. Mag immerhin dazu kommen, daB ich der 
weltlichen Gesellschaft und der Geselligkeit gem aus dem Wege gehe, 
weil ich mich mit meinen schwachen Kraften beinahe jedem unter
legen fiihle, so weiB ich doch auch - ein Gefiihl, das ich jedem wiin
schen mochte -, daB Gott meiner Seele ganz besonders nachgegangen 
ist und mir einen oft unwiderstehlichen Zug zu ihm ins Herz gelegt 
hat. und daB deshalb der urspriingliche Beweggrund zu der Wahl 
dieses neuen Lebensweges allein das Verlangen nach seiner Verherr
lichung ist und der Wunsch, ihm allein zu dienen 2)." 

Wahrend seiner Studienzeit in Breslau erfaBt ihn eine innige 
Begeisterung fiir seine Kirche, die er auch der Mutter gegeniiber 
ausspricht: "Unerklarlich bleibt es mir, wie Ihr uns nicht manchmal 
beneiden miiBt in solchen Augenblicken, in denen katholische Christen 
am gliicklichsten sind, so z. B. bei der Anbetung des hI. Sakraments. 
Kann es denn einen iiberzeugenderen Beweis fUr die Wahrheit ihres 
Glaubens geben, als den stillen Frieden und die Seligkeit, die sich in 
ihnen abspiegelt? Ich sollte meinen, auch ein Protestant miiBte sich 
gedrungen fUhlen auch niederzuknien, urn solche katholische GlUck
seligkeit kennenzulernen 3)." 

Dabei drangt ihn das auch in dieser Zeit immer wache Gefiihl 
seiner Schwache und Siindhaftigkeit zu einer tieferen Auffassung der 
Gnade und des Glaubens: "Dber alle Beschreibung hinalls geht doch 
das Ergriffensein von der Gnade Gottes. Gott wird nicht miide 
zu warten, zu lauschen, zu locken, zu suchen, zu lieben, zu begliicken, 
zu beseligen, und der Siinder - ist undankbar und will sich nicht 
erfassen lassen, wei! es ihm so schwer wird, den Glauben festzuhalten 

1) RrCHTHOFEN S. 20ff., cf. auch S. 60 und S. 67. 
2) Brief an die Mutter yom I9. Sept. I856. A. a. O. S. 33. 
3) A. a. O. S. 28. Cf. auch S. 84 und besonders das Tagebuch seiner Meditationen 

im Breslauer Seminar, Anhang S.591-628. 
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und alies diesem Glauben unterzuordnen, und doch gerade in dem 
Glauben liegt unsere Gerechtigkeit vor Gottl)." 

Seine Liebe zur katholischen Kirche macht ibn nicht intolerant. 
Durch seine innige Verbundenheit mit der evangelischen Mutter lebt 
in ihm von Jugend auf der Gedanke einer iiberkonfessionellen 
Gemeinschaft: 

"Diese Sympathie ist jetzt, wie mir scheint, der Lebenshauch, 
der die Kinder Gottes alier Konfessionen durchdringt und sie, wahrend 
sie nach auBen durch Trennung und Gegensatze geschieden sind, im 
Mittelpunkt des Lebens - in Christo - vereinigt2)." 

Mit dem vatikanischen Konzil r870 beginnt fUr RICHTHOFEN eine 
Zeit innerer Kampfe und Verwicklungen, die durch seine natiirliche 
Zaghaftigkeit und Unentschiedenheit, sowie durch seine groBe Be
einfluBbarkeit durch Stimmen aIler Art sehr erschwert werden. Aber 
die tie£e Lauterkeit seines sittlichen Empfindens bahnt sich doch 
immer wieder einen Weg durch das Wirrsal. 

Wahrend des Konzils steht er ganz auf der Seite DOI.I.INGERS, 
er fiihlt sich bei alier warmen I,iebe zur Kirche von der "Dogmen
fabrikation" in Rom verletzt und sieht die kirchliche Autoritat nur 
bei der Gesamtheit der Bischofe. 

Er fiihlt sich nach DOI.I.INGERS Exkommunikation durch sein 
Gewissen getrieben, dem Fiirstbischof seinen kirchlichen Standpunkt 
darzulegen, laBt sich aber durch einen Freund dazu bewegen abzu
warten, bis man ein Bekenntnis von ibm verlange. 

"Gliicklicherweise habe ich mich zu keiner Provokation bisher 
verleiten lassen und bin ich auch gesonnen, erst dann zu reden, wenn 
ich amtlich iiber meine Gesinnung gefragt werde. DaB man derselben 
nicht traut, ist mir kein Geheimnis. Wie ich hare, erwarten manche 
in Breslau, daB ich in die FuBstapfen von Freund L. treten werde, 
der evangelisch geworden ist. Das ist nun eine Umwandlung, die mir 
bisher unverstandlich geblieben ist, die also auch bei mir kaum ein
treten diirfte 3)." 

Die Berufung ins Breslauer Domkapitel nimmt er nach langerem 
Schwanken an, wei! er in dem Wunsch seiner kirchlichen Oberen den 
Willen Gottes zu erkennen glaubt. In dieser Steliung konnen aber 
Konflikte nicht lange ausbleiben. Zwei Mitglieder des Domkapitels 
stelien den Antrag, der Fiirstbischof solie RICHTHOFEN zu einer be
stimmten Erklarung iiber seine Haltung zu den vatika
nischen Beschliissen veranlassen - ein Verlangen, das RICHT
HOFEN in den peinlichsten inneren Konflikt versetzt. 

1) RICHTHOFEN S. 612, auch S. 125. 

3) A. a. O. S. 2II. 

2) A. a. O. S. go, cf. S. 44. 

7* 
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"Und nun stelle Dir das armselige Ieh dabei vor, das vor allem 
den Weg der Wahrheit gehen m6ehte und doeh so blind ist, und das 
sieh darum so gerne auf die angebotene Fiihrung verlassen m6ehte; 
und doeh sind die Fiihrer nieht verantwortlieh, sondern 
man bf(dbt es selbst. Da gilt es gewiB, seinen KompaB in Ordnung 
zu halten, sein Gewissen scharf unter Kontrolle zu nehmen, damit 
der riehtige Weg nicht verfehlt wird1)." 

Seine ausweiehende ErkHi.rung vom 21. Februar 1873 geniigt dem 
Fiirstbisehof nieht: ,,sie sagen uns nieht, wo fUr Sie die h6here Autori
tat und die beruhigende Biirgsehaft liegt, wenn Ihre Sehrift- und 
Traditionsauslegung, wie im gegenwartigen Falle, von der Kirehe 
abweieht und Sie sieh mit Ihrer sUbjektiven Ansehauung iiber die 
Lehre der Kirehe und somit auf lediglieh protestantisehen Boden 
stellen. " 

Dabei liegt aber RICHTHOFEN jeder Gedanke an eine Trennung 
von seiner Kirehe fern: "An einen Austritt aus der Kirehe 
denke ieh nieht, h6ehstens iibernehme ieh eine sehweigende BiiBer
stelle in der Kirehe, wenn der Herr Fiirstbisehof bis zur Suspension 
sehreiten sollte. Vor letzterem wolle mich Gott gnadig bewahren2)." 

Aueh eine zweite entgegenkommendere Erklarung RICHTHOFENS 

nimmt der Fiirstbisehof nicht an, sondern fordert die ausdriiekliehe 
Unterwerfung unter die vatikanisehen Besehliisse. 

Naeh sehwerem Kampf laBt sieh RICHTHOFEN, von dem Zureden 
eines Freundes beeinfluBt, dazu herbei, die gewiinsehte Unter
werfungserklarung abzugeben: 

"Mit der Kirehe kann und will ieh nicht breehen ... Die Autoritat 
des gesamten Episkopats unter dem Vorsitz des Papstes ist mir von 
h6ehster Bedeutung, der EinfluB so vieler Freunde auf mich ist ein 
dringender, und endlieh ist die Fiirbitte fUr mieh armen Siinder einc 
so vielseitige und gewiB aufriehtige, daB ieh nieht mehr anders 
kann, als mieh beugen vor der gewaltigel1 Macht, cler ieh 
ohnmaehtig gegeniiberstehe 3)." 

Es bleibt aber ein Staehel in seinem Gewissen zuriiek. Naeh aeht 
Woehen unbesehreiblieher Seelenqual nimmt er am 14. Mai 1873 in 
einem Sehreiben an den Fii.rstbisehof4) seine Unterwerfung zuriiek. 

Die bald darauf ausgesproehelle Ex k 0 m m u n i kat ion trifft ihn 
trotzclem aufs harteste. Er fiihlt sieh "wie zertreten", er klagt den 
Fiirstbisehof cler Harte an. Er, cler so innig mit der katholisehen 
Kirehe verwaehsen war, empfindet es doppelt sehmerzlieh, "wie 

1) Brief an die Mutter yom 14. Februar 1873. RICHTHOFEN S. 246. 
2) A. a. O. S. 267. Brief yom 1 I. Miirz 1873. 3) A. a. O. S. 280. 
4) A. a. O. S. 298. 
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schwer es ist, hinausgestoBen zu werden in die Welt, um ganz isoliert 
zu sein, abgeschuitten von allen kirchlichen Beziehungen, nachdem 
man in denselben und fUr dieselben gelebt haP)." 

Er findet AnschluB bei der altkatholischen Bewegung, 
die ihm aber nicht den gewiinschten festen Halt bieten kann: "Ich 
wiirde mich iiber eine gegenseitige Verstandigung und endliche Ver
einigung mit den bekenntnistreuen evangelischen Christen sicherlich 
nur freuen; doch hat dann der Altkatholizismus den Vorzug 
fiir sich, die apostolische Sukzession und die rechtmaBige 
Ordination bewahrt zu haben. Deshalb erscheint mir auch das 
Festhalten am Altkatholizismus bis jetzt als Pflicht, wenngleich es 
mir leichter ware, mich in einbereits festgestelltes fertiges 
Bekenntnis hineinzuarbeiten, als ein Bilden des vollen Be
kenntnisses erst abwarten zu miissen, und zwar mit dem BewuBtsein, 
wie schwer es gegeniiber der groBen liberalen und unglaubigen Majori
tat unter den Altkatholiken sein wird, sich frei von deren EinfluB 
zu erhalten und dem geoffenbarten Glaubensinhalte nichts zu ver .. 
geben2).'( 

RrCHTHOFEN fiihlt sich in der altkatholischen Gemeinschaft nicht 
am rechten Platze, sie scheint ihm "auf den Weg des Rongeanism us 
zu geraten und das positiv Christliche mit allgemeinen Humanitats
phrasen zu vertauschen 3)." 

Was ihn noch eine Zeitlang beim Altkatholizismus halt, ist die 
Hoffnung auf dessen "okumenische Mission", als Werkzeug zur 
Wiedervereinigung der getrennten Konfessionskirchen. Ein "k a th 0-

lischer Lutheraner" oder ein "lutherischer Katholik" mochte 
er am liebsten heiBen. 

Mit der allmahlichen Loslosung von der altkatholischen Bewegung, 
die sein religioses Bediirfnis nicht befriedigt, tritt ihm der Gedanke 
an den Dbertritt zur protestantischen Kirche naher: 

"Verdenke es mir nicht, wenn in mir der Plan zur Reife gekommen 
ist, der evangelischen Gemeinschaft mich anzuschlie.l3en; 
vorausgesetzt, daB ich bei mehr Zeit und Studium noch iiber einige 
Bedenken hinwegkomme ... Was in derselben in innerer Beziehung 
vertreten wird, dafUr bin ich bisher auch eingetreten, nur Form und 
Schale sind verandert, und das.A uBere ist fiir mich nicht mehr 
ma.l3gebend, seitdem man die vatikanische Tauschung erlebt hat. 
Das Gebiet des Geistes gibt mir allein noch Halt - ich hoffe 
auch immer noch einen festen Halt -, und dieses ist in evangelischen 
Kreisen hundertmal mehr vertreten als bei uns 4)." 

1) RICHTHOFEN S. 29of. 2) A. 3. O. S. 351. 
4) A. 3. O. S. 460, d. auch S. 463. 
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Schwierigkeiten macht ihm die Entscheidung, welcher evan
gelische:tt Kirchengemeinschaft er sich anschlie13en soll. 
Er ware 'am liebsten auf neutralem Gebiet geblieben, "als Christ ohne 
weitere Denomination"l). An der preuBischen unierten Landeskirche 
stort ihn die staatsobrigkeitliche Verfassung, bei den Altlutheranern 
der starre Bekenntnis- und Amtsstandpunkt, in dem er mit Recht 
eine "Gefahr des Romanisierens" sieht: "Der Glaube muB das 
Gewissen binden, nicht das Amt, sonst habe ich den Zwang wie in 
der romischen Kirche 2)." Der Sekte der Irvingianer, zu der er ebenfalls 
Beziehungen hat, schlieBt er sich nicht an, um nicht den romischen Auto
ritarismus mit einem "unfehlbaren Subjektivismus" zu vertauschen. 

Endlich schlieBt er sich im Dezember 1875 der lutherischen 
Landeskirche Sachsens an. 

"Was mir die Reise nach Leipzig so schwer machte, ist iiberwunden. 
Ich war zu sehr mit der katholischen Kirche verwachsen, als daB es 
mir nicht unendlich schwer hatte werden sollen, einer Kirche anderer 
Denomination mich anzuschlieBen. Ich wollte ja auch nichts anderes 
werden, als was ich war, und will eS'im Grunde auch nicht; nur eine 
Lauterung des Glaubens begehre ich. Von der auBeren Kirchengestalt 
muB ich sehr vieles preisgeben, um die Anbetung im Geist und in 
der Wahrhei t zu gewinnen, von der Jesus zu der Samariterin redet8)." 

B. Protest gegen die Ausschlie6ung des modernen Geisteslebens. 

Wir kommen nun zu den Fallen, die mit dem Widerspruch 
gegen die Verengung und Absperrung des Katholizismus 
gegen das mod erne Geistesleben zusammenhangen. 

Auf diesem Boden sind zwei verschiedene Moglichkeiten klar zu 
unterscheiden: Der wissenschaftliche Trieb verbindet sich entweder 
mit dem Verlangen, das religiose Erbgut, das in scholastischen Formeln 
erstarrt ist, in der Warme gegenwartigen Erlebens umzuschmelzen 
und den inneren Bediirfnissen der Zeit entsprechend neu zu gestalten 
- das ist die Grundtendenz des Reformkatholizismus -, oder 
aber die wissenschaftliche Kritik fiihrt zu einem Liberalismus, 
der nicht in einer gelauterten religios-innerlichen Position, sondem 
primar in der Negation der bisherigen Bindungen lebt. 

IX) Religioser Katholizismus. 
a) HERMAN SCHELL, 

geb. 1859 in Freiburg i. Br. An verschiedenen Stellen seelsorgerisch tatig. 
1884 Professor der A pologetik und Archaologie an der Universitat Wiirzburg. 
Au13erordentliche spekulative Begabung. Er geht von ARISTOTELES und 

1) RICHTHOFEN S. 496. cf. auch S. 498 und 534. 
3) A. a. O. S. 553. auch S. 550 und 557. 

2) A. a. O. S. 500. 
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THOMAS VON AQUINO aus, vor der Einseitigkeit der Neuscholastik schiitzt 
ihn seine eingehende Beschaftigung mit AUGUSTIN und PLATO. Sein Ziel 
ist die Versohnung des Katholizismus, dem er treu ergeben ist, mit 
der modernen Kultur und Wissenschaft. Seine Hauptwerke (Das 
Wirken des Dreieinigen Gottes, Katholische Dogmatik, Apologie des Chri
stentums) enthalten eine Verteidigung des christlichen Gottesgedankens 
in seiner trinitarischen Auspragung gegen die moderne Weltanschauung 
(Auseinandersetzung mit E. V. HARTMANN und DREWS, HACKEL und 
NIETZSCHE). GroBer Einflu.B auf die akademische Jugend. I897 greift er 
mit seiner Reformschrift "Der Katholizismus als Prinzip des Fortschritts" 
in die kirchlichen Tagesfragen ein und erregt bei der ultramontanen Partei 
heftigen Widerspruch. Er wird in Rom denunziert, und I898 werden seine 
theologischen Hauptwerke auf den Index gesetzt. Er unterwirft sich dem 
Dekret der Indexkongregation, bleibt aber auch nachher von Anfeindungen 
nicht verschont. I904 beginnt ein neuer Angriff auf seine Lehrtatigkeit 
in Wiirzburg, durch welche das kirchliche depositum fidei bedroht sei. 
Seine Gesundheit ist solchen Kampfen nicht gewachsen. Er stirbt am 
3):. Mai I906 plOtzlich an einem Herzschlag. 

Das Ziel, dem SCHELL nachstrebt, ist nichts anderes als eine den 
geistigen Bediirfnissen der Gegen wart entsprechende U ms c h me 1-
zung des erstarrten Systems der katholischen Kirchen
lehre. Er ruiltdabei die religiose Position des Katholizismus in 
vollem MaBe fest, und seine Absicht ist es gerade, den unverganglichen 
Wahrheitsgehalt des Dogmas aus der erstarrten Form loszulOsen und 
der Gegenwart mit ihren besonderen Kampfen und Zweifeln zugang
tich zu machen nach dem Grundsatz: "Das Leben findet iiberall 
Leben und wertvolle Gedanken." Er betreibt diese wahrhaft groBe 
Aufgabe einer "lebendigen inneren Synthese des Zeitgewissens mit 
dem Offenbarungswort" mit tiefem Ernst - "nichts fordert sozusagen 
dringender eine tagliche Himmelfahrt des angestrengten Denkens 
wie der gotteswiirdig zu denkende Gottesbegriff" - und zugleich mit 
hoffnungsfreudigem Optimismus. Daher war auch die Schellsche 
Dogmatik "ein Ereignis in der wissenschaftlichen Welt, vielfach 
frische 'freudige Begeisterung erweckend". 

"Wir haben hier kein versteinertes ererbtes Skelett 
vor uns, sondern ein frisches, bliihendes Werk des Lebens. 
Die Dogmen sind nicht einfach heriibergenommen aus einer stereo
typen, vor J ahrhunderten gepragten Schulfassung, sondern sie repra
sentieren Edelsteine, an denen eine emsige Hand sorgfaltig zu schleifen 
versucht hat, um sie in altem und neuem Glanze erstrahlen zu lassen. 
J edes Dogma geht durch die Schmelze seiner Individualitat hindurch, 
ist in wahrem und eigentlichem Sinne erlebt, erlebt von einem 
Gemiite, das in sich selbst die tausendfiiltigen Stacheln des modemen 
Zweifels gleichsam vereinigt und abzubrechen versucht hat, urn den 
katholischen Glaubensschatz nicht als toten Kieselstein, nicht als 
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einen Leic1mam friiheren geistigen Lebens, sondern als lebendige, 
Geist und Herz befruchtende' Kraft darzubieten1)." 

SCHELL ist als Theologe und Apologet ganz Katholik, er ver
tritt die religiose Position der katholischen Kirche. Aber er tut es, 
erfiillt von dem paulinischen Drang, "allen alles zu werden", mit viel 
weiterem und freierem Blick als die enge, ganz nach riickwarts orien.,. 
tierte Neuscholastik: "Wir alle, die im verwirrenden Larm des Zweifels 
und im bestrickenden Staubgewiihl des Kampfes stehen, fordern, 
daB man den Standpunkt fiir die Darstellung des Christentums mog
lichst hoch nehme und moglichst weit den Gesichtskreis ausdehne. 
Gott bleibt immer noch groBer als unsre hochherzigste und allseitigste 
Auffassung 2). " 

In diesem Sinne gab er 1896, als Rektor der Wiirzburger Universi
tat, dem neuen Universitatsgebaude die Inschrift "Veritati" und 
weihte es in seiner Festrede "dem Geiste der Wahrheit, damit 
nichts von dem Dberlieferten je erstarre, noch zur Fessel 
und Schranke, zum Hemmnis des Fortschritts werde, 
sondern verbunden mit dem Neuerworbenen lebendig wirke, leitend 
und lauternd eingreife in die Aufgaben der Zeit, in die gewaltigen 
und groBen Spannungen, unter denen sich die Fortentwicklung zum 
Besseren vollzieht3)." 

In diesem Sinne kampfte er fiir die Ausbildung der katholischen 
Theologen an der freien Luft deutscher Universitaten, nicht in ab
geschlossenen Seminaranstalten: "Wer Isolierung sucht und 
braucht, ist der Inferioritat verfallen! Das System, wie es 
gegenwartig nahezu herrschend ist, bedeutet nichts anderes als das 
stille Zugestandnis, daB die theologische Bildung eigentlich nur in 
der sicheren Abgeschlossenheit von seminaristischen Fach
schulen oder hochstens von exklusiv katholischen Hochschulen erfolg
reich gedeihen kann; man traut ihr die Widerstandskraft nicht zu, 
den freien Luftzug der groBen Mittelpunkte des nationalen, inter
nationalen und interkonfessionellen Geisteslebens sicher ausztthalten 
und giinstig beeinflussen zu konnen 4)." 

In diesem Sinne kommt SCHELL auch zu einer unbefangenen 
Wiirdigung des modernen Geisteslebens und des Protestantismus. 
Der Protestantismus ist fiir ihn "die Auspragung des Christen
turns als der religiosen Aufgabe, welche die sUbjektive Personlichkeit 
des einzelnen unmittelbar mit Christus zu erledigen hat, mit Ab
lehnung alIer kirchlichen Vermittlung und Autoritat" - eine Auf
fassung, die an SCHLEIERMACHERS Definition erinnert. 

1) KIEFL S. 60. 2) A. 8. O. S. 102. 3) KUBEL S. 19. 
4) SCHELL: Kath. aIs Prinzip des Fortschritts, S.20f. 
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Obwohl SCHELL mit seiner wissenschaftlichen Arbeit nur seiner 
Kirche dienen will, muB ihn doch gerade sein Versuch, die moderne 
Bildung mit dem kirchlichen Dogma zu versohnen, in Konflikt mit 
der Kirche bringen. Das autoritative System des Katholizismus, 
zumal in seiner ultramontanen Auspragung, fordert seiner geistigen 
Struktur nach nicht lebendige Neugestaltung, sondern Abgrenzung 
und AusschlieJ3ung; das Dogma ist etwas endgiiltig Feststehendes, 
das gehorsam hingenommen werden muB. SCHEI,L dagegen bringt 
in den katholischen Glaubensbegriff der unbedingten Unterwerfung 
unter die kirchliche Autoritat ein subjektives Moment: "Auch fiir 
den Katholiken ist eine personliche Gewissenspriifung der 
Dinge notwendig, die er glauben und auf die er sein zeitliches und 
ewiges Heil stellen soli. Was Glauben und I .. ebensziel betrifft, muB 
durch ernstliche Gewissenspriifung vermittelt sein. Das ist doch 
selbstverstandlich! Ware denn sonst das Christentum die Religion 
des Geistes und der W ahrhei t, ein Gottesdienst im Geist und in 
der Wahrheitl)?" 

Darum kann in religiosen Dingen auch kein Zwang durch auBer
Hche Gewalt herrschen: "Die Weltherrschaft, zu der die Kirche be
rufen ist, ist jene, die mit der Kraft Gottes, mit der Kraft der Dber
zeugung und Liebe wirkt, die ins Innere der Geister dringt und wieder 
frei von innen heraus wirkt2)." 

SCHELL nennt es sogar eine heidnische Anschauung, "als ob der 
Mensch durch den Gebrauch seiner Geisteskrafte irgendwie aus der 
Abhangigkeit von Gott heraus,komme und als ob Gott deshalb ein 
Interesse daran haben konne, den geistigen Fortschritt des Menschen 
mit MiBtrauen zu beobachten und darum als Siinde zu verbieten 3)." 

SCHELl, verwirft ganz entschieden die Gleichsetzung des Ultra
montanismus mit dem Idealkatholizismus, der als Anbetung 
Gottes im Geist und in der Wahrheit gerade Prinzip und Kraft 
alles Fortschritts ist 4). Ebenso unterscheidet er auch bei der 
Kirchenlehre ewigen Wahrheitsgehalt und menschlich-geschichtliche 
Form, Geist und Buchstaben 5). 

Damit verlaBt SCHELL in der Tat den Standpunkt des strengen 
A utoritarism us und stellt sich auf den Standpunkt des Geistes: 
"Geistige Ideale diirfen nicht an einzelne geschichtliche Formen urn 
jeden Preis gebunden werden, denn der Geist laBt sich nie an Formen 
binden, weder als Idealnoch als lebendige Tatkraft, er kann in beiderlei 
Sinne - als Ideal und als Tatkraft - nur gewahrt werden durch 
unermiidlichen Fortschritt. Unsterblichkeit ist darum des 

I) A. a. O. S. 10. 2) KUBEf, S. 33. 3) A. a. O. S. 34. 
4) SCHELL: Kath. als Priuzip des l<'ortschritts, S. 13f. 5J A. a. O. S.34, S.50f. 
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Geistes Lebensform: unsterblich ist indes nicht die Daseins
form des Starren, sondern des unerschapflichen Wachs
turns!)." 

Der Kampf mit dem kirchlichen Ultramontanismus konnte fiir 
SCHELL nicht ausbleiben. Er war aber kein Mann der kirchlichen 
Parteikampfe, sondem der friedlichen wissenschaftlichen Arbeit. Er 
leidet schwer unler demKonf1ikt mit Rom, und die Indizierung seiner 
Dogmatik und Apologie trifft ihn aufs schmerzlichste; sie bedeutet 
die Zerstarung seines Lebenswerkes. Die Entscheidung, ob er sich 
dem Spruch der Indexkongregation unterwerfen solle oder nicht, 
brulgt ihn in einen schweren Konf1ikt zwischen Wahrhaftigkeit und 
Kirch1ichk~it. Dem Bischof von Wiirzburg und der theologischen 
Fakultat gelingt es endlich, den Zwiespalt zu beheben, nicht durch 
Umdeutungen, sondern durch die Erwagung, daB es sich bei der 
geforderten Gehorsamserklarung urn einen kirchlichen Loyali
ta tsa kt, nicht urn die Preisgabe einer wissenschaftlichen Dberzeu
gung handle 2). Aus der Kirchengemeinschaft wollte SCHELL sich 
unter keinen Umstanden hinausdrangen lassen; darum leistete er die 
Gehorsamserklarung 3). 

SCHELL hatte ohne Zweifel, wenn er den Gehorsam verweigert 
hatte, einen bedeutenden Anhang gefunden. Am 27. Februar r899, 
als die Indizierung bekannt wurde, drangte sich eine groBe Menschen
menge, Studenten, Offiziere, hahere Beamt~, in seinem Auditorium 
zusammen, und als SCHELL die Vorlesnng mit den Worten schloB: 
"Ich habe fiir die Wahrheit streiten ~ollen nnd will fUr sie streiten 
mein Leben lang", begriiBte ihn ein machtiger Beifall. Am ersten 
Marzsonntag aber gab er von der Universitatskanzel seine Unter
werfung bekannt und sprach in der Predigt davon, daB n nr in der 
Liebe die Wahrheit zum Siege gelangen kanne. 

Eine Form dieser Liebe, die nicht zerstaren, sondem aufbanen 
will, ist die De m u t, und darum ist SCHELLS schweres Opfer nmkleidet 
von der echten Wiirde jener in tiefer Frammigkeit wurzelnden Geistes
haltung. In diesem Sinne ist es richtig, was der Bamberger Erzbischof 
VON ABERT an SCHELLS Grabe sagte: "DaB nicht Gelehrsamkeit, 
sondern Liebe das Grundgeheimnis des so jah geendeten Lebens 
gewesen sei." 

b) FRANZ XAVER KRAus, 

geb. r840 in Trier, Studium in Bonn und Freiburg i. Br. r864 Priester, Kap
lan in Pfalzel bei Trier, r872 Professor fiir christliche Archaologie an der Uni
versitat StraJ3burg, r878 Professor der Kirchengeschichte und Archaologie 

1) SCHELL: Kath. als Prinzip des Fortschritts, S. 52. 
2) Cf. Dr. KARL HENNEMANN: Widerrufe Herman Schells? Wiirzburg 1908. 
3) Abgedruckt bei KIEFL S. 131. 
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in Freiburg i. Br. Seine kunst- und kulturhistorischen Studien (Roma 
Sotteranea 1873, Realenzyklopadie der christlichen Altertiimer 1882/86) 
und vor allem seine "Geschichte der christlichen Kunst" (1895/1900) sind 
auf ihrem Gebiet bahnbrechend. Sein "Lehrbuch der Kirchengeschichte" 
(1871/75) erregte in ultramontanen Kreisen schweren AnstoB. Die 
zweite Auflage (1887) wurde auf Verlangen der Kurie unterdriickt, die 
weiteren Auflagen kirchlich korrigiert. Das Ideal, das KRAUS vertritt, ist 
der religiose Katholizismus im Gegensatz zu dem ultramontanen politischen 
Katholizismus. In seinen "Spektatorbriefen" (Beil. z. Miinchner AUg. 
Zeitung 1895/99) greift er den Ultramontanismus in seiner Herrschsucht, 
seinen politischen Anspriichen, seiner Unterdriickung der Wissenschaft 
aufs heftigste an und wird daTunI bis zuletzt von der Feindschaft der ultra
montanen Partei verfolgt. AuBergewohnliche Arbeitskraft trotz schweren 
korperlichen Leidens. 190r gestorben in San Remo. 

KRAUS ist wie DOr,LINGER ein Gelehrter ersten Ranges. Er 
hat gleich jenem eine seltene Arbeitskraft und ein auBergewohnliches 
Sprachentalent. Auch er pflegt intemationale Beziehungen (zu den 
Kreisen des franzosischen und italienischen Reformkatholizismus) 
und ist ein Mann von weltmannischer Gewandheit und von der ganzen 
Vomehmheit und Exk1usivitat des geistigen Aristokraten. Was ihn 
aber scharf von DOLLINGERS herber und sarkastischer Art unter
scheidet, ist der elegisch-melancholische Zug seines Wesens. 
1m Gegensatz zu DOLLINGERS unverwiistlicher Gesundheit und eiser
nen Nerven ist KRAuS von Jugend auf selten von Krankheit und 
Schmerzen verschont. Er ist bei aller kritischen Scharfe seiner wissen
schaftlichen Arbeit personlich weich und empfindsam und bezeichnet 
charakteristischerweise in einem Brief von 1889 die Worte der ster
bend en CORI:IDl""B1): "Detoutes les facultes de l'ame que je tiens de 
la nature, celIe de souffrir est la seule que j'ai exercee toute entiere", 
als den Ausdruck seines dauemden Gemiits- und Seelenzustandes2). 

Die Enttauschungen, die er erlebt, sein aussichtslos scheinender Kampf 
gegen die Dbermacht des ultramontanen Katholizismus erfiillen sein 
Wesen mit einer schmerzlichen Resignation, der nur seine tief 
innerliche Frommigkeit das Gleichgewicht halt. 

Mit Wehmut blickt er zuriick auf die verheiBungsvollen Anfange 
einer katholischen Wissenschaft: "Die glanzenden Namen der katho
lischen Romantik sind dahin - transierunt: man kann, man muB, 
will man sich nicht gefahrlichen Selbsttauschungen dahingeben, das 
Wort iiber den Kirchhof schreiben, der die Hof£nungen der dreiBiger 
und vierziger Jahre bedeckt3)." 

Auch er gehort zu den Gegnern der In£allibilitat, und die 
Entscheidungen des vatikanischen Konzils tref£en ihn aufs schmerz-

1) In clem bekallntcll Roman der Frau VON STAE:L. 
:!) HAUVII,I,ER S. 133. 3) KRAUS: Essays I, S. 87. 
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lichste. Er schreibt dariiber an REUSCHl): "MuB ich Ihnen versichem, 
daB ich tiefsten Auteil an der Ihnen bereiteten Situation nehme? 
Es vergeht kein Tag, an welchem ich nicht Ihrer in Liebe und im 
Gebet gedenke. Die Lage der Kirche bricht mir das Herz ab, und ich 
weiB nicht, was aus uns und was aus mir wird. Unser redlicher Ver
such, an dem Aufbau einer \'vissenschaftlichen katholischen Theologie 
zu arbeiten, Kirche und Wissenschaft in Einklang zu zeigen -
scheint er nicht miBlungen und damit die Arbeit unsres Lebens 
nutzlos verloren? Die Trnnen kommcn mir in die Augen, wenn ich des 
Gliickes derer gedenke, welche vor dem Jahre 1870 sterben durften." 

Was ihn hindert, sich dem Altkatholizismus anzuschlieBen, ist 
sein T ri e b z u r Ve r soh nun g - er gehort zu den Mensch en , die 
"lieber Abgriinde iiberbriicken, iiber welche iiberhaupt noch ein Steg 
zu legen ist" 2) - und seine innige Liebe zur katholischen 
Kirche. Er ist der Vberzeugung, daB man Katholik und Priester 
seill konne, ohne die Anschauungen der jesuitisch-ultramontanen 
Partei zu teilen. Er klammcrt sich an das Idealbild des religiosen 
K a th 0 1 i z ism us, an die Hoffn ung auf eine Reform bewegung von 
inllen heraus 3). Er ist von den separatistischell Bestrebungen des Alt~ 
katholizismus ebenso weit entfemt wie vom Ultramontanism us. Darum 
arbeitet er in der Kirche weiter - freilich immer mehr mit dem 
bedriickenden Gefiihl umsonst zu leben: "Sterben ist nicht das groBte 
Opfer, das uns auferlegt werden kann; schwerer ist zu leben mit 
Menschen, mit denen mannicht leben mochte; Dinge sehen zu miissen, 
die man nimmer hatte sehen mogen; Hoffnungen und Ideale zu Grabe 
zu tragen, die zu verwirklichen wir uns berufen glaubten und deren 
Besitz und Dienst uns das Leben allein wert und ertraglich machten 4)." 

KRAUS hatte - vor die Alternative, ob Unterwerfung oder Tren
nung von der Kirche gestellt - wohl sicher das laudabiliter se 
subiecit gew8.h1t. So sagt er in seinem Essay iiber ROSMINI, einen 
der edelsten Vertreter des religiosen Katholizismus in Italien: "Ros
MINI hat keine Wahrheit verraten, indem er das Dekret der Kon
gregation des Index so, wie es einem Katholiken geziemt, in De m u t 
und Ergebung annahm ... Der Priester, indem er sich einer 
solchen Entscheidung unterwirft, tut nichts anderes, als der Offizier, 
welcher sein Privaturteil demjenigen seines Chefs im Felde unter
ordnet 5). " 

1) Brief yom 24.Miirz 1872. Abgedruckt bei HAUVII,I.ER S. 14. 
2) HAUVII.I.ER S. 80. 
3) Cf. HAUVII.I,ER S. 3, S. 79f., S. 120. 
4) Essays I, S. 121. Cf. auch die bei HAUVII.I,ER S. 146 und 148 abgedruckten 

Gedichte. 
5) Essays I, S.215£. 
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KRAus' Frommigkeit ist katholische Frommigkeit inner
lichster Art, die an die groBen katholischen Mystiker - THOMAS 
VON KEMPEN gehorte zu seinen Lieblingsautoren - und auch an 
SAILER erinnert. Sein Priesterberuf ist ihm iiberaus wertvoll: "W er 
immer aus innerem Drang und Beruf diesen namlichen Weg gegangen, 
weiB, was er bedeutet. Auch der Priester, der nicht als Monch der 
Welt ein volliges Lebewohl sagt, vollzieht in dem Augenblicke, wo 
er sich fUr immer bindet, eine schmerzliche Trennung. Aber auch hier 
wohnen Schmerz und Lust beieinander. Die Welt hat keine Ahnung 
von dem iiberwaltigenden Gefiihl der Seligkeit, das den jungen Diener 
des Altars umfangt an dem Tage, wo er sich ganzlich und fUr immer 
geopfert hat. Ihm ist, als konne er sich nicht mehr losmachen von 
den Reizen der Einsamkeit, die er mit sich und seinem Gott zu
bringt. Diese Einsamkeit, voll von Gott, ist die Erbschaft derer, die 
auf Weib und Kind verzichtet haben: Dominus pars hereditatis 
meae1)." 

Seine schwermiitige Lebensstimmung wird gemildert durch die 
Kraft der innigen Hingabe an Gott, die ihm schlieBlich Halt bietet: 

"Der Gedanke an die Ewigkeit steht immer vor mir. Mein tagliches 
Gebet ist um einen gottseligen Tod fiir mich und meine einzige nahe 
Verwandte, meine arme Schwester. Ich glaube, ich darf in Wahrheit 
Dir versichern, daB es alles ist, was ich sehr wiinsche; gerne lege ich 
das iibrige in die Hand des Herrn. Man wird, wenn ich tot bin, 
manches, und mit Recht, an mir zu tadeln finden, und Du brauchst 
meine Fehler nicht zu verteidigen. Das eine aber sollst Du, nicht um 
meinetwillen, sondern urn der Ehre Gottes willen, laut sagen diirfen, 
daB ich hinreichend Christ gewesen bin, um in allen Lagen des Lebens 
mich demiitig Gottes heiligem Willen zu unterwerlen 2). " 

Gerade von dieser tiefen religiosen Innerlichkeit her ist seine ent
schiedelle, oft leidenschaftliche Opposition gegell den Ultra
mOlltanismus zu verstehen, der in Zwang, Herrschsucht und poli
tischen Aspiratiollell aus dem Reiche Christi ein Reich von dieser 
Welt macht. Er fiihlt sich in dem Kampf um den religiosen Katho
lizismus gegell die sect a pharisaeorum, wie er die Vertreter des poli
tischen Katholizismus nennt, innerlich verwandt mit DANTE, der 
ebenfalls der Herrschsucht der Papste die religiose Innerlichkeit des 
Konigtums Christi elltgegenstellte 3). 

KRAUS nennt folgende Merkmale des Ultramontanism us: 

1) Essays I, S. I06f. 
2) Brief an einen Freunil von 1888. Bei BRA1G S. 29, d. auch S. 55. 
a) Von KRAUS stallllllt eine der besten Dantebiographiell: "Dante, sein I;ebell und 

sein Werk." Berlin 1897. 
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"Ultramontan ist, wer den Begriff der Kirche iiber den der Reli
gion setzt." 

"Ultramontan ist, wer den Papst mit der Kirche verwechselt." 
"Ultramontan ist, wer glaubt, das Reich Gottes sei von dieser 

Welt und es sei, wie der mittelalterliche Kurialismus behauptet hat, 
in der Schliisselgewalt Petri auch die weltliche J urisdiktion iiber 
Fiirsten und Volker eingeschlossen." 

"Ultramontan ist, wer meint, religiose Oberzeugung konne durch 
materielle Gewalt erzwungen oder diide durch solche gebrochen werden. " 

"Ultramontan ist, wer immer sich bereit findet, ein klares Gebot 
des eigenen Gewissens dem Anspruche einer fremden 
A utoritiit zu opfern1)." 

In diesem Sinne schreibt KRAUS noch in seinem Testamente: 
"Lebend und sterbend erkenne ich fiir die christliche Gesellschaft 
kein Hei! als in der Riickkehr zu dem religiosen Katholizismtls, in 
dem Bruche mit den irdischen, politischen und pharisiiischen Aspira
tionen des Ultramontanismtls - in Erkenntnis, daB das Reich Cottes 
nicht von dieser Welt ist und daB der, welcher das Gegenteil predigt, 
non sapit ea, quae Dei sunt, sed ea quae hominum 2)." 

Die beste Zusammenfassung seines Lebens und zugleich ein ergrel
fendes Bekenntnis enthiilt das Epitaph, das KRAUS fUr sich selbst 
verfaBt hat: 

Hic quiescit in pace 
F. X. K. 
Theologiae ac philosophiae doctor. 
Historiae ecclesiasticae in Alma 
Universitate Friburgensi professor. 
Ecclesiae catholicae filius deditissimus 
Principis sui ac patriae suae cultor fide1issimus. 
Pacis ac libertatis amator ac defensor. 
Antiquitatis christianae investigator assiduus. 
Rerum pUblicarum non ita expers. 
Cui pharisaeorum secta semper in odio fuit. 
Christi servus humilis. 
Mundi contemptor fastidiosus. 
Ab hominibus nihil, omnia Deo 
Eiusque gratia exspectavit 3). 

(I) Liberaler Katholizismus. 
Bei KRAus und SCHELL tritt uns der Gegensatz zwischen dem 

Ultramontanismus und einem religios verinnerlichten Katholizismus 
deutlich entgegen. Etwas ganz anderes ist der Gegensatz zwischen 
dem Ultramontanismus und einem "liberalen" Katholizismus, der 

1) Aus den Spektatorbriefen (abgedruckt bei HAUVII..r..eR S. 100). 
2) HAUVlI.UR S. 124. 
3) Wurde aber nicht als Grabinschrift verwendet. 
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seine Starke in der verstandesma8igen Kritik und Negation des ultra
montanen Standpunkts hat, wahrend die religiose Position des Katho
lizismus mehr oder weniger verlorengeht. 

Einen solchen Vbergang vom ultramontanen Katholizismus zum 
liberalen Katholizismus zeigt der Fall des Miinsterer Philosophie
professors SPICKER mit besonderer Deutliehkeit. 

a) GIDEON SPIeKER, 
geb. 1838 als Bauernsohn auf der Insel Reichenau im Bodensee. Privat
studien ermoglichen ihm den Eintritt ins Konstanzer Gymnasium. Voll
endung der Gymnasialbildung bei den Benediktinern in Einsiedeln. Tritt 
in das Kapuzinerkloster in Luzern ein. Philosophische und theologische 
Studien in den Kapuzinerkl6stern in Freiburg in der Schweiz und in Solo
thurn. Wird von den Ordensoberen als ungeeignet beurteilt und wieder 
aus dem Kloster entlassen. Halt dennoch an dem Plan fest, Geistlicher 
zu werden. Kommt 1864 nach Miinchen, wo er DOLLINGER h6rt. Schwenkt 
immer mehr von der Theologie zur Philosophie abo Vorlesungen bei HUBER 
und PRANTL. Erwirbt den philosophischen Doktor und habilitiert sich 
1869 in Freiburg i. Br. als Privatdozent. 1876 Berufung als Professor der 
Philosophie nach Miinster i. W. Gestorben 1912. 

SPICKER waehst in kirehlieh-katholiseher Umgebung auf. Der 
Gottesdienst, das uraIte Kloster Reiehenau wirken auf seine Phantasie, 
desgleiehen die Lektiire von Heiligenlegenden, die den Naehahmungs
trieb in ihm weekt, den Heiligen - natiirlieh aufkindliehe und au8er
liehe Weise - mogliehst ahnlieh zu werden. "Was Wunder, wenn 
unter solchen Umstanden eine jugendliehe, von der Welt abgeschlos
sene und ganz auf sich selbst angewiesene Seele eine religiose Richtung 
einsehliigt und bei zunehmender Reife immer tiefer in dieselbe sich 
hineinlebt! Je eiuseitiger diese Richtung war, desto intensiver kam 
sie zur Geltung. Gliiekliehe Zeiten, wo ieh noeh glaubte, das ewige 
'Vesen personlieh zu sehauen 1). « 

Dennoeh ist bei SPICKER offenbar die religiose Veranlagung ahnlieh 
wie bei SCHAD i m Grunde weniger stark als der D ra n g n a c h Wi sse n. 
"Schon ziemlieh friih £\ihlte ieh das Bediirfnis, urn jeden Preis etwas 
anderes zu werden als Winzer und Okonom. (( Er treibt auf eigene 
Faust eine wahllose Lektiire, 1118t sieh von einem SchUler Privat
stunden geben und erlangt encUieh die Einwilligung der Eltern, das 
Gymnasium in Konstanz zu besuehen. Er ist Au todidakt und bleibt 
es eigentlieh immer, es fehlt ihm die griindliehe systematisehe Vor
bildung. Weil er in Konstanz Sehwierigkeiten hat mitzukommen, 
rat man ihm das Gymnasium der Benediktiner in Einsiedeln auf
zusuehen 2): "Teh war um so mehr geneigt, diesem Rate zu folgen, 
als mir die Patres als hoehst liebenswiirdige und gelehrte Manner 

1) Sl'ICKER S. 13. 2) A. a. O. S. 20. 
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geschildert wurden und ich seIber das Bediirfnis fiihlte, meine 
schwankenden religiosen Anschauungen dort wieder erneuern 
und festigen zu lassen. Nicht, als ob ich schon zum Skeptiker geworden 
ware; nur die Pulskraft innerster Dberzeugung schlug nicht mehr so 
lebhaft wie friiher. Die Lektiire unsrer Klassiker und etlicher philo
sophischen Schriften mag dazu beigetragen haben." Besonders eine 
Dbersetzung von PLATONS Phaedon hatte ihm groBen Eindruck 
gemacht. 

In Einsiedeln verlebt er gliickliche Jahre. Die feierlichen Gottes
dienste an dem vielbesuchten \Vallfahrtsort vermitteln ihm neue 
religiose Eindriicke. Dort kommt er zu dem En tschl uB, Ka puzi ner 
zu werden. Er gibt selbst als Beweggriinde an: 

1. Der groBe Eindruck der Predigt eines Kapuziners, die er in 
Einsiedeln hort. Die Kapuziner in ihrer Armut erscheinen ihm als 
die wahren N achfolger Christi. 

2. Er glaubt, daB das urspriingliche Christen tum und die wahre 
Philosophie dem Wesen nach gleich seien: "Ich hatte soviel von den 
Zynikern und ihrer Bediirfnislosigkeit, den Stoikern und ihrer Tugend
lehre, besonders aber von PLATO und seiner tiefsinnigen Verwandt
schaft mit unsrer Religion gelesen und gehort, daB ich vollig iiberzeugt 
war, beides miteinander verbinden zu konnen." 

3. Der Wunsch, den Eltern auf diese Weise die Kosten £lir sein 
weiteres Studium zu ersparen. - Auch jetzt will er eigentlich nur 
Geistlicher werden, urn ungehindert studieren zu konnen: "Ich dachte 
mir, wie schon es ware, die ganze Woche ungestort mit den Griechen, 
XENOPHON, PLATO und anderen, mich befassen zu konnen und nur 
an Sonntagen den Bauern da drauBen eine Predigt halten zu miissen. 
Das war jedenfalls, wie sich spater herausstellte, nicht die rechte Art, 
urn in Zukunft lediglichpraktische Seelsorge zu treiben." 

Das Noviziat bei den Kapuzinern in Luzern bringt ihm manche 
Enttauschungen. Es miBfallt ihm die armselige Einrichtung des 
Klosters. Zudem ist das erste J ahr nicht bestimmt, die Intelligenz 
zu bilden, sondern zum klosterlichen Gehorsam zu erziehen. Die 
Unterordnung fallt ihm sehr schwer: "Schon meine bisherige Ent
wicklung, wozu die groBte Energie und Beharrlichkeit erforderlich 
war, trug dazu bei, mich widerspenstig und gegen das Schicksal trotzig 
zu machen." 

Die Ablegung der Geliibde bringt ihm ein starkes inneres Erlebnis: 
"Als ich nach dem feierlichen Akte in die Zelle zuriickkehrte, 

war ich von dem Ideal der inneren Freiheit so machtig erfiillt 
und durchdrungen, wie nie mehr in meinem Leben. Allem hatte ich 
entsagt: allen irdischen Geniissen, Ehren nnd zeitlichen Giitern; 
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sogar Kunst und Wissenschaft erschienen mir als eitler Tand; das 
Leben selbst hatte fur mich nur noch insofern Wert, das erhabene 
Gefiihl der Freiheit tiefer gellieBen zu konnen. Ich kam mir vor wie 
ein seliger Geist, frei von aller Schranke und Schwere des Daseins. 
In diesem Augenblick ware es mir ein leichtes gewesen, ohne Wider
stand von der Erde zu scheiden. Leider hielt diese Stimmung nicht 
lange vor, sonst ware ich vielleicht auch ein Philosoph oder Heiliger 
geworden. 1m Grunde fiihrt eine solche Exaltation des Gemuts und 
Abstraktion von allem Irdischen zu einer grenzenlosen 0 d e un d 
Einsamkeit, in der es kein Mensch auf die Dauer aushalt. Es wahrte 
denn auch nicht lange, so wurde ich aus dieser sonnigen Hohe ins 
gemein Alltagliche wieder herabgezogenl)." 

Der philosophische Lehrgang in dem Kapuzinerkloster in Freiburg 
- es wird nach einem lateinischen Kompendium Geschichte der 
Philosophie vorgetragen - befriedigt SPICKER nicht. Die Ansichten 
von SPINOZA, FICHTE, SCHELLING, die er allerdings nur ganz bruch
.stuckweise kennenlernt, wecken Zweifel in ihm und scheinen ihm 
"das Christentum geradezu auf den Kopf zu stellen". Urn ihre An
schauungen im Zusammenhang verstehen zu lernen, sucht er sich 
heimlich Bucher zu verschaffen, was ihm von seinen Oberen sehr ver
ubelt wird. Das Einsammeln von Gaben in den Dorfern ist ihm lastig, 
und er fangt an, sich seiner monchischen Kleidung zu schamen. 

Er hofft, clurch das Studium der Dogmatik wieder im Kirchen
glauben befestigt zu werden und damit den friiheren Halt wieder
zugewinnen: "Denn noch standen in meiner Erillnerung von fruher 
die Argumente, welche mir damals so unwiderleglich erschienen, daB 
ich oft erstaunte, wie ein Mensch an der Gottlichkeit des Christentums 
zweifeln konne. Bibel, Kirche, Tradition, Theorie und Praxis, vor 
allem aber der zweitausendjahrige Bestand und die weite Verbreitung 
unsrer Religion: alles stimmt so schon und harmonisch zusammen, 
daB man sich gliicklich fiihlte, in dieser heiligen Atmosphare leben 
und sterben zu konnen." 

Ehe es aber zur Vollendung seiner Studien kommt, wird er a us 
clem Kloster ent1assen, wei! er nach der Dberzeugung der Vater 
nicht zum Kapuziner geeignet sei. 

Beim Scheiden aus dem Kloster kommt ihm zum BewuBtsein, 
welch starken Halt ihm clie klosterliche Gemeinschaft ge
boten hatte: 

"Erst jetzt kam mir so recht zum BewuBtsein, was es heiBt, drei 
Jahre in geistiger Gemeinschaft zu verkehren; ich hatte nie geclacht, 
daB man so tief und herzlich miteinander verwachsen konne. Wie in 

1) A. a. O. S. 34f. 

Heinsius, Krisen katholischer Frommigkeit. 8 
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einer Familie nimmt jeder an den Freuden und Leiden des andem 
lebhaft Auteil. Aus dem" gemeinsamen Beten, Studieren, Arbeiten 
erwiichst eine Innigkeit, als ob alle nur eine Seele hatten. Das ganze 
Kloster stellt einen Organismus dar, wobei sich jeder bloB als zu
gehoriges Mitglied empfindet1)." 

Nach dem Verlassen des Klosters uberkommt SPICKER zunachst 
ein Gefiihl der Unsicherheit und das BewuBtsein, viel kostbare Zeit 
verloren zu haben. Dann aber faBt er den EntschluB, seine Studien 
an einer Universitiit zu beendigen und trotzdem Priester zu werden. 

In Munchen wird durch DOLLINGERS Vorlesungen der ProzeB 
der kritischen Auflosung des Kirchenglaubens in ibm be
schleunigt. 

Die historische Kritik, die DOLLINGER an einigen Heiligenlegenden 
ubt, machtihmeinengroBenEindrnck: "Obige Legendengeschich
ten wirkten auf mich wie eine Staroperation. Ich dachte, 
wo so viel Unwahres ist, was ich frUber treuhetzig geglaubt habe, 
kann auch noch mehr stecken. Was mag der groBe Mann alles wissen, 
was er uns moglicherweise verschweigt! Der einzige Weg, der uns zur 
Wahrheit fiihrt, ist also griindliches Studium 2)." 

SPICKER wendet sich irnmer mehr von der Theologie ab und der 
Philosophie zu. Der von den Theologiestudierenden hauptsachlich 
gehorte Philosoph HUBER, bei dem er eine Preisaufgabe zu losen ver
sucht, weist ihn an den als Skeptiker und Atheisten geltenden PRANTL: 
"Sie stecken so voll Zweifel und Ihre Dberzeugung ist so 
bruchig geworden, daB sie ganz u rnsturzen m uB, darnit 
Sie von Grund aus sich eine neue erbauen konnen. Dazu ist 
PRANTL der rechte Mann 3). " 

Durch die Vorlesungen PRANTLS wird in der Tat der Auflosungs
prozeB zu Ende gefiihrt: "Da war ich denn am rechten Ort, urn meine 
durstige Seele an der Quelle, die in so machtigen Strahlen aufschoB, 
in vollen Zugen zu erquicken. Ich darf wohl sagen, daB bis dahin 
auBer PLATO kein Mensch und kein Buch einen so gewaltigen Eindruck 
auf mich ausgeubt hat, wie die Enzyklopadie meines hochverehrten 
Lehrers. Die Prophezeiung HUBERS ward vollsHindig erfullt; de r 
letzte Stumpf meiner dogmatischen Auffassung war in 
tausend Splitter geborsten4)." 

Und damit geht, wei! er nie zwischen der rationalen Form 
und dem religiosen Gehalt scheidet, auch seine religiose Position 
verloren. 

"Auf die Munchner Zeit zuriickblickend, werde ich sagen mussen, 
daB ich zwar vieles gehort und gesehen, aber in der Hauptsache, 

1) SPIeKER S. 60. 2) A. a. O. S. 72. 3) A. a. O. S. Sr. 4) A .. a. O. S. 84. 
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niimlich in derTheologie undPhilosophie, nur ein negatives Resul
t at erzielt habe." 

Ein "transzendentaler Zug des Herzens", ein Verlangen nach 
einer bestimmten Weltanschauung, hindert ihn aber, bei der bloBen 
Skepsis stehenzubleiben. Als Privatdozent in Freiburg i. Br. fiihlt er 
die Notigung, irgend etwas Positives zu geben. 

"Aber ich hatte kein Vertrauen mehr zur Spekulation, zur objek
tiven Wahrheit irgendeiner Denkrichtung, gleichviel ob sie sich 
materialistisch, theistisch oder pantheistisch nannte. Die Radi kal
kur, deren ich mich bei PRANTL unterzog, machte mich zum 
vollendeten Skeptiker. In meinem Herzen gahnte eine fiirchter
liche Ode; ich fiihlte mich so trostlos und verlassen und konnte mich 
doch keinem Menschen gegenuber aussprechen, da ich mich scheute, 
irgend jemand in dieses leere Nichts hineinblicken zu lassen l )." 

In innerer Auseinandersetzung mit PRANTL sucht er den Skepti
zismus zu uberwinden und wieder festeren Boden zu gewinnen: 
"Aber wie weit entfernt war ich noch von einer wahrhaft positiven 
Weltanschauung! Was ich bis jetzt erreicht, war mehr die Negation 
der Negation, d. h. die Aufhebung des transzendentalen Skepti
zismus und einer bloB empirischen Philosophie, also die vollige Ab
kehr von dem negativen Resultat der Kantischen Kritik und der 
Prantlschen Enzyklopadie." 

In dieser Zeit der Entwicklung zu einer neuen Position trifft ihn 
der Ruf nach Munster, wohin die preuBische Regierung in der Zeit 
des Kulturkampfes einen nicht ultramontanen Katholiken suchte: 

"In dieser Beziehung hatte die Unterrichtsverwaltung keinen 
glucklicheren Griff tun konnen. Liberal warich, katholisch 
a uch, nur eben nicht im eigentlich konfessionellen, sondern buch
stablich, im universellen Sinn 2)." 

Die Gegnerschaft der Ultramontanen, der er in Miinster nicht 
entgeht, beunruhigt ihn nicht weiter, da sie ihn ja in keine religiosen 
Konflikte mehr bringen kann. 

1m Studium LESSINGS und der Aufklarungsphilosophie vollendet 
sich in Miinster seine neue weltanschauliche Position: 

"Vom Christentum bleibt sonach nur die Religion als Sache des 
Herzens mit EinschluB der Gottes- und Nachstenliebe ubrig; die 
Konfession mit ihrer Bibel, Dogmatik, Kirche, Dberlieferung ist ge
fallen, an ihre Stelle tritt die Vernunft, Geschichtsphilosophie 
und sittliche Praxis3)." 

Das Resultat ist also der dem "Liberalismus" als Geistestypus 
eigentiimliche Halt im eigenen Denken und in der individuellen Selbst:" 

1) SPIeKER s. IIR. 2) A. a. O. S. II9. 3) A. a. O. S. 126. 

8* 
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gewiBheit, und an Stelle der lebendigen Religiositat tritt ein eigentiim
liches Surrogat: "Eine Religion in philosophischer Form auf natur
wissenschaftlicher Grundlage1).' , 

SPIeKER empfindet seinen Fall als typisch, und das ist er auch. 
Es ist der Fall all der Gebildeten und auch der Halbgebildeten, die 
von den modernen Weltanschauungsfragen, vor allem von der Natur
wissenschaft her am kirchlichen Dogma, d. h. an der rationalen Form 
der religiosen Dberzeugung irrewerden, damit auch - ganz im 
Gegensatz zum Reformkatholizismus - die religiose Position selbst 
verlieren und, wenn sie nicht der volligen Skepsis verfallen, in irgend
einer "Philosophie" einen Ersatz und eine neue Begrenzung suchen. 

Den Dbergang yom Ultramontanismus zum liberalen Protestantis
mus zeigt der Fall des Grafen HOENSBROECH. 

b) PAUL GRAF VON HOENSBROECH, 
geb. r852 auf SchloB Haag bei Geldern, besucht das Jesuitenkolleg in Feld
kirch und die zwei obersten Gymnasialklassen in Mainz. r87r - r875 studiert 
er Philosophie bei den J esuiten in Stonyhurst (England), und J urisprudenz 
in Bonn, GOttingen und Wiirzburg. r876 Referendarexamen. Nach Hingeren 
Reisen tritt er r878 ins Noviziat des Jesuitenordens in Exaeten ein. r880 
bis r887 treibt er als "Scholastiker" theologische Studien in Wynandsrade, 
Blyenbeck und Ditton-Hall. Nach Vollendung der wissenschaftlichen Aus
bildung wird er vom Orden zur Mitarbeit an den "Stimmen aus Maria 
Laach" und anderen Publikationen herangezogen. Zur Farderung seiner 
Studien wird er vom Orden nach Holland und nach Berlin geschickt, wo 
er Vorlesungen von HARNACK, PAULSEN und TREITSCHKE hart. Schon 
lange innerlich mit dem J esuitismus zerfallen, verUiBt er r892 den Orden. 
r895 tibertritt zur evangelischen !Grche. Heftige Anfeindungen von seiten 
der Ultramontanen. Vertritt in Vortriigen und in einer ausgedehnten 
publizistischen Tatigkeit die religiasen und nationalen Bestrebungen des 
Evangelischen Bundes. Gestorben r923. . 

HOENSBROECH wachst in streng katholischer Umgebung auf. Der 
Katholizismus ist in seiner Familie "Gnmdsatz, Gesetz; jahrhunderte
alte Dberlieferung". Zumal sein Vater "erfaBt die Religion als ur
altes Familien.erbstiick ... Damit will ich nicht sagen, daB mein 
Vater nicht auch mit dem Herzen religios war; aber die Herzens
regungen waren nur das Begleitende, nur das Hinzukommende. Die 
eiserne Klammer seiner Zugehorigkeit zur katholischen Kirche war 
die Dberlieferung'(2). 

"Meine Mutter war eine Katholikin, so ausgepragt, so ganz, so 
leidenschaftlich, daB ihr Sinn, ihr Denken, Fiihlen und Handeln 
davon und davon allein erfiillt und durchdnmgen war." Obwohl 
"eine Frau starkmiitigen Glaubens in schweren Schicksalen" und von 

1) A. a. O. S. 10. 2) HOENSBROECH: 14 Jahre Jesuit, I, S.7f. 
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"einer das DurchschnittsmaB weit iiberragenden Intelligenz", nimmt 
sie unbedenklich auch Absurdes und Aberglaubisches hin, wenn es 
nur den Stempel der Kirchlichkeit tragt. Thre Liebe zur katholischen 
Kirche geht bis zum Fanatismus: "Die extremsten Forderungen des 
religiosen wie des politischen Ultramontanismus waren ihre eigensten 
Herzensforderungen1)." Sie steht besonders unter dem EinfluB der 
jesuitischen Hausgeistlichen: "Thr HeiBhunger nach christlicher Voll
kommenheit und nach ,Seelenfiihrung' lieB sie mit brennendem Eifer 
die Gelegenheit ergreifen, den auf der Hohe religios-asketischen Ruhms 
stehenden J esuiten sich zu iibergeben 2)." 

So steht auch bei der Erziehung der Kinder die Religion im :Mittel
punkt: "Es ist nicht leicht, ihren EinfluB auf unser ganzes auBeres 
und inneres Leben zu beschreiben. Sie war eben da - iiberall und 
stets. Und sie war da, nicht in unbestimmter Form oder als natiirlich
menschliche, an iiberweltliche Hoffnungen und Vorstellungen sich 
anlehnende und sie verarbeitende Lehrerin und Erzieherin, sondern 
sie umgab uns als festgefiigte, nach innen und au.Ben bis ins 
klei nste a usgestaltete ii ber na tiirliche Macht, die kein selb
standiges freies Bewegen duldete, die fiir jeden Schritt das MaB, fUr 
jeden Gedanken die Form, fiir jede seelische Regung die RichtUllg, 
ja sogar den Inhalt bereit hatte3)." 

. HOENSBROECH lebte zunachst naiv und gliicklich in den Formen 
ultramontaner Frommigkeit: "Ich wiirde liigen, wollte ich sagen, 
dies alles oder irgend etwas davon ware mir als Zwang, als Unnatur 
oder Dbertreibung erschienen. Nein, bis zu meinem zehnten Jahre 
und dariiber hinaus blaute der ultramontan-katholische Religions
himmel wolkenlos iiber meinem Kinderkopfe, und hell, klar und innig 
schauten die Kinderaugen hinauf zu dem hohen und weiten GewOlbe, 
das bemalt ulld geschmiickt war mit den ullzahligen Bildern ulld 
Figuren, mit den vergoldeten Schnorkeln und bunten Arabesken, die 
zur Religion der romischen Kirche gehoren, ohne welche ultramontanes 
Christentum weder lebensfahig noch auch nur denkbar ist. Ull
befangen, mit meinem ganzen Kindergemiite, ging ich ein in die sinn
lich-metaphysische Welt ultramontaner Frommigkeit und ging in 
ihr auf4)." 

Die ersten Sch wierigkeiten kommen ihm in dem internationalell 
Pellsionat der J esuiten in Feldkirch, dem er, wie viele Sohne des katho
lischen Adels, zur Erziehung anvertraut wurde. Er gilt dort als be
sonders "frommes" Kind und nimmt "in ehrlich religiosem Knaben
ellthusiasmtls" an den vierlei Fr6mmigkeitsiibungen, den Exerzitien, 

1) HOENSBROECH I, S. loff. 

~) A. 8. O. I, S. 14. 
2) A. 8. O. 1, S. 19. 3) A. 8. O. I, S. 13f. 
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der marianischen Kongregation unter den Zoglingen teil. Was ihn 
driickt, ist die haufige Beichte, die ihn iingstlich und unsicher 
macht1), und die Furcht vor dem Altarsakrament, vor "dem 
wirklichen und wahrhaftigen GenuB des Fleisches und Blutes Christi", 
das "als ein wahrhaft tremendum mysterium mein jugendJiches 
Gemiit zugleich mit Grauen und Neugierde, mit Qual und Sehnsucht 
erfilllte" . 

"Nicht ohne tiefste Wehmut denke ich zuruck an den auBerlich 
glanzvollen Tag meiner ersten Kommunion, 2I. Juti r862. Was ich 
an Innerlichkeit besaB - und ich war ja ,ein frommes Kind', das 
wegen seiner Frommigkeit so frUb zum Tische des Herrn zugeldssen 
wurde - legte ich in den Akt, und als ich aus den Handen des Feld
kircher Weibbischofs JOSEPH FESSLER, des nachmaligen Sekretars 
des vatikanischen Konzils, die ,heilige Hostie' empfing, da genoB 
ich sie mit starkem Glauben und tiefster Ehrfurcht; aber dennoch 
war das kleine Herz voll Unruhe und Zweifel, die von da an 
stiindige Begleiter auf meinem Lebenswege waren. M,it der strahlen
den ungetriibten Blaue des religiosen Kinderhimmels war es aus. 
Schatten, ja nicht selten das Dunkel lagerten sich iiber mich.· 
Schon damals und bei zunehmenden J ahren in steigendem MaB 
habe ich schwer gelitten. Beichte und Kommunion hie13en 
meine Peinigerll)." 

Die J esuiten in Feldkirch suchen schon den Knaben fiir den Ein
tritt in den Orden zu gewinnen, und zwar hauptsach1ich bei den 
Exerzitien und der sog. "Berufswahl" .. Es werden dabei alle Gefahren 
der weltlichen Berufe fiir das Seelenheil aufgeziihlt und diesen die 
Vortei1e des geistlichen Berufs entgegengestellt. "Mit einer in dem 
Ergebnis: geistlicher Stand, Ordensstand, endigenden ,Berufswahl' 
ist man zur Erkenntnis der ,Gnade des Berufs' gelangt. Denn 
von Gott zum Ordensstande ,berufen' zu sein, ist eine besondere 
Gnade, ein ,Zeichen der Vorherbestimmung zur ewigen Seligkeit'. 
Wer die ,Gnade' verscherzt oder ihrem Zuge nicht folgt, ladt schwere 
Schuld und Verantwortung auf sich3)." 

Durch eine solche "Berufswahl" fiihlt auch der junge HOENS
BROECH sich gebunden und hat, als er r86g Feldkirch verlaBt, die 
Absicht, sogleich in den J esuitenorden einzutreten. Der 
Mainzer Bischof VON KE't'tELER, ein Verwandter seiner Mutter, rat 
ibm aber, zuerst einmal etwas von der Welt kennenzulemen und vor 
allem das Abiturientenexamen zu machen. 

Wahrend der zwei Jahre auf dem Gymnasium in Mainz beginnt 
sein EntschluB, in den Orden einzutreten, zu wanken: "So katholisch 

1) A, a. O. I, S. 19ff. ulld S. 81. 2) A. a. O. I, S. 94f. 3) A. a. O. r, S. lOIf. 
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fromm ich erzogen, so groB meine Ehrfurcht vor dem Ordensstande 
war, innern Drang zur Welt£1 ucht hatte ich nie verspiirt. 
Noch weniger war ich, trotz wiederholter ,Berufswahl', jemals wirk
lich zu der Oberzeugung gekommen, der Eintritt in den J esuitenordell 
sei notig, um meine See1e zu retten. Als ich nun aus der Fel!ikircher 
Abgeschlossenheit in die verh1i1tnism~Bige Freiheit eines Gymnasiums 
eintrat, als mein Familienkreis mit allen seinen Beziehungen mich 
wieder aufnahm, da fiihlte ich, daB ich zur ,Welt' gehorte, daB sie 
doch etwas Schones, Gutes, Begehrenswertes, daB sie ein herrliches 
Arbeits- und Tatigkeitsfeld sei. Die Trennung von ihr schien mir 
nicht nur hart, sie deuchte mir unnatiirlich, und ein erster Widerstand 
gegen den Eintrittsgedanken setzte ein." . 

"Kein Wort von der Wandlung lieB ich a,ber verlauten. Ich wagte 
es nicht. Alle, mit denen ich dariiber hatte sprechen kOllnen, Eltern, 
Beichtvater, wiirden mich schlimmen Wankelmuts, der Fahllenflucht, 
der Verscherzung der ,Berufsgnade' und damit des Spielens mit 
meinem ,Seelenheil' beschuldigt haben. So lieB ich die Sache gehen. 
Aber in meinem Innern haufte sich Schwierigkeit auf Schwierigkeit, 
d. h. iiberall in mir regte sich neues, bisher fiir mich teilweise fremd
artiges Leben1)." 

Dieser innere Widerstand wachst w1i.hrend seiner Universitats
jahre und laBt ihn den Eintritt in den Orden immer weiter hlnaus
schieben. Dabei haftet aber doch der Gedanke an die "Berufsgnade" 
wie ein Stachel in ihm und laBt ihn nie zur Ruhe kommen 2). 

Da wirken mehrere Umstande zusammen, ihn endlich zu dem 
EntschluB zu fOOren: Der Tod seines Vaters und seiner jungverheira
teten Schwestern ANTONIE und MARIA, der Eintritt einer von ihm 
geliebten Kusine ins Kloster, eine Wa11fahrt nach Lour:des, das Drangen 
seiner Mutter. So tritt er am 4. November 1878 in das Novizenhaus 
in Exaeten ein. 

Es ist hier nicht unsre Aufgabe, eine Psychologie der eigentiimlichen 
Askese des J esuitenordens zu geben, was Gegenstand einer 
besonderen und hochst interessanten Untersuchung ware. Nur einiges 
zum Verstandnis Notige so11 hier gesagt werden. 

Das Ziel der jesuitischen Askese ist die Vernichtung des 
eigenen Ichs durch vollige Unterwerfung des Verstandes und des 
Willens unter Verstand und Willen des Oberen. Und zwar hat diese 
Unterwerfung zu geschehen sine ulla quaestione, ohne jede Priifung. 
Das BewuBtsein sol1 sich vom eigenen Selbst befreien, indem es ge
horcht, und unter Ausmerzung der Individualitat sol1 der Einzelne 
zum willen- und verstandeslosen Werkzeug (wie ein Leichnam oder 

1) A. a. O. I, S. HO. 2) Cf. a. a. O. I, S. 117. 
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ein Stab) in den Randen der Ordensoberen werden. Der Einzelne 
5011 die "sancta indifferentia" erreichen, die vollige Losgelostheit 
nicht nur von auBeren Dingen, sondern auch von sich selbst, von den 
Seelenregungen der Liebe, der Freundschaft, irgendwelcher Anhang
lichkeit. Dieses Ziel wird erreicht durch eine raffinierte, psychologisch 
sehr wirkungsvo11e Technik (z. B. vollige BloBlegung des eigenen 
Innern in der sog. "Gewissensrechenschaft", Zwang zur Meditation, 
zur Zergliederung des eigenen Seelenlebens und damit zur Ertotung 
des Spontanen und Impulsiven) und zugleich durch eine Art von 
militarischem Drill1). 

ROltNSBROECH fiigt sich zunachst willig den Anforderungen dieser 
Ordensaskese. Nachdem "die Wochen und Monate der allerdings sehr 
harten Eingewohnung" iiberstanden sind, empfindet er "die unendliche 
Stille und Weltverlorenheit des Noviziats" als Wohltat 2). Auch die 
bis anf die Minute geregelte Tageseinteilung, der geordnete Wechsel 
zwischen Andachtsiibungen, Studien und Erholung wirkt auf ihn 
beruhigend ein. Obwohl sein inneres Widerstreben auch in dieser 
Zeit nie ganz aufhort, ist er doch "mit Anspannung aller Krafte 
bemiiht, ein echter und ganzer J eSllit zu werden'(3). 

"Als ich im Juli 1880 vom Noviziate zu Exaeten ins Scholastikat 
zu Wynandsrade eintrat, war in meinem Innern zwar manche Unruhe 
vorhanden, aber im groBen und ganzen stand ich mit beiden FiiBen 
fest auf dem einmal betretenen Ordenswege. Das wurde in W·ynands
rade bald und fast plotzlich anders." 

"Mit der Geliibdeablegung am 13. November 1880 vollzog sich, 
fast iiber Nacht, ein tiefgreifender Wandel. Nicht daB ich an 
dem Inhalt der Geliibde AnstoB genommen hatte. Weit entfernt! 
Ich wollte ,arm', ich wollte ,keusch', ich wo11te ,gehorsam' sein. Aber 
das unheimliche Gefiihl, das mir schon so oft zn schaffen gemacht 
hatte: Der Jesuitenorden sei nicht das, was er scheine, in ihm wandie 
mein FuB iiber dunkle Abgriinde, nahm mit vorher nie gekannter 
Kraft von mir Besitz, und zwei Machte in mir begannen einen harten 
Streit." 

"Ailes, was durch Vererbung und Erziehung in mir angehauft 
war an ultramontan-jesuitischer Anschauung, erhob seine durch 
Familieniiberlieferung und religiosen Glauben machtvoll verstarkte 

I} Cf. SCHET.ER: Abhandlungen und Aufsiitze I, S. 205. "Die durch Ignatius von 
Loyola inaugurierte Askese ist eine ganz modeme Technik der ,Unterwerfung unter die 
Autoritiit', die iiberhaupt kein sachliches Ziel mehr hat, sondem bloJ3 den auf militiiri
schem Boden gewachsenen Gedanken der ,Disziplin' und des ,blinden Gehorsams' auf 
das Verhiiltnis .des Ichs zu seinen Gedanken, Strebungen und Gefiihlen iiberhaupt aus
dehnt." 

2) HOENSBROECH I, S. 140. 3) A.. a. O. I, S. r80. 
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Stimme zugunsten des Ordens. Ihm entgegen richtete sich die·Natur 
auf. Ich wollte glauben an die Gutheit des J esuitenordens, ich wollte 
das von den ersten J ahren meiner Kindheit an in ihm verehrte Ideal
bild aufrecht und unberiihrt erhalten, und ich konnte nicht. Die aus 
Kirche und Familie, aus Glauben und Vberlieferung herausstromende 
Stimme weckte kein lebendiges Echo im Innersten meiner Seele. 
Lebendig, wei! natiirlich, waren n ur Zweifel und Wider
s t re ben. Daraus entstanden fUr Seele und Leib so qualvolle Zustande, 
daB Worte sie auch nicht andeutungsweise schildern konnen. Gemiits
leben und Nervensystem litten schwer!)." 

Es gelingt ihm, diese Bedenken immer wieder niederzukampfen; 
er scheut sich, "den heiligen Berufsweg" zu verlassen. Da kommt ein 
anderes Moment hinzu, das aUmahlich zum ausschlaggebenden wird: 
Zweifel an der Kirchenlehre. 

"Denn ware mein Glaube an einzelne Dogmen der romisch-katho
lischen Kirche und damit an sie selbst nicht vorher zusammen
gebrochen, niemals hatte ich den J esuitenorden verlassen, sondern im 
Glauben an die Kirche, gestiitzt auf ihr Urteil, daB der Orden gut sei, 
hatte ich Kraft gesucht und gefunden, mein Urteil und meinen Willen 
zu ,schlachten'; und ich ware unter Zertretung meiner Individualitat 
den Ordensweg bis ans Ende gewandelt. Aber als der ,Fels' der 
Kirche unter meinen FiiBen zerbrockelte, stiirzte selbstverstandlich 
das auf ihm stehende J esuitenhaus mit ein 2)." 

Die Zweifel setzten ein bei dem Dogma von der leiblichen Gegen
wart Christi im Altarsakrament, das ihm schon als Kind Schwierig
keiten und Grauen verursacht hatte. Auch der Glaube an die kirch
lichen Lehren iiber Maria und ihre Verehrung, der friiher schon einen 
StoB erlitten hatte 3), wird ihm wankend. 

Er empfindet dieses Wankendwerden zunachst als sehr schmerzlich: 
"Nur wer aus eigener praktischer Erfahrung weiB, wie innig gerade 

diese Lehren von Christus und Maria verbunden sind mit dem katho
lischen Empfinden, wie sehr sie Angelpunkte des katholisch-religiosen 
Lebens bilden, kann die Furchtbarkeit ihres Wankens und 
Weichens fiir ein katholisches Herz ermessen. Es ist keine Dber
treibung.: Man glaubt die Sonne erloschen zu sehen, wenn diese reli
giosen Gestirne sich zu verdunkeln beginnen 4). " 

Ais ihm wabrend seiner theologischen Studien in Ditton-Hall die 
Besehaftigung mit den Dogmen der Kirche zur Berufspflicht wird, 
verstarken sieh die Zweifel: "Da klafften wie mit einem Sehlage die 
Abgriinde unter meinen FiiBen, in deren unheimliehes Dunkel mein 

1) HO:ENSBRO:ECH II, S. 70. 

4) A. a. 0. II, S. 72. 
2) Cf. A. B. 0. I, S. II9. 3) A. a. O. II, S. 71. 
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Auge schon friihzeitig geblickt hatte, ,Von deren intensiver Betrach
tung sie aber durch einen asketisch gut geschulten Willen bisher. ab
gehalten worden waren l )." 

Als HOENSBROECH I886 zum Priester geweiht wurde, hat "der 
Zweifel schon fast sein ganzes Inneres erfa.l3t" und macht 
ihm das Priesteramt zur schweren Last. Auch die Lehre von der 
Trinitat und der Erbsiinde bricht ihm zusammen und mit dem Dogma 
auch die religiose Position: "Die Trinitatslehre ist Widersinn mit 
buddhistisch-hellenistischen Ankllingen, das Dogma von der durch 
den "Siindenfall" Adams und Evas verursachten Erbsiinde ist gleich
falls Widersinn verbunden mit anthropomorphen und rohen Vor
stellungen 2)." 

HOENSBROECHS Glaube an die katholische Kirche als gottliche 
Institution bricht vollends zusammen, als er im Auf trag des Ordens 
papstgeschichtliche Studien zu machen hat: 

"Das Studium von Geschichtswerken, die nicht auf ultramontan
katholischem Boden standen, sondern Kirche und Papsttum frei, von 
lediglich wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus beurteilten, wurden 
flir mich zu einer Offenbarung. Mit 38 J ahren las ich solche Werke 
zum erstenmal! So etwas gab es also? Papsttum und Kirche lassen 
sich auch von andrer Seite auffassen? Solche Fragen und Gedanken 
stiirmten wie eine Flut auf mich ein und brachten Mauern ins Wanken, 
die bisher jeden Ausblick auf "die andere Seite" der "gottlichen" 
Kirche und des "gottlichen" Papsttums verhindert hatten 3)." 

Seitl Aufenthalt in Berlin r888 besch1eunigt diese Entwicklung. 
Mehr als HARNACK beeinfluBt ihn TREITSCHKE, dessen Vorlesungen 
die "seit einem J ahrzehnt unter der Asche des J esuitismus glimmende 
Glut des Deutschtums" wieder in ihm entziinden. Am wichtigsten 
wird ihm sein Privatstudium der neueren protestantischen Philosophie 
und Theologie. 

"Unter den Philosophen wurde KANT mein FUhrer, den ich in 
seiner wahren Gestalt erst jetzt kennenlernte. Durch KANT bin 
ich zur Erkenntnis der Autonomie der Vernunft, ihres 
Selbstbestimmungsreehtes gelangt. KANT hat mieh unbeirr
bar gefestigt in dem zwar schon lange, aber nur zaghaft aufdarnmernden 
BewuBtsein vom Reehte und der Pflicht, frei und unabhangig vom 
Autoritatsglauben zu forsehen, denkender Mensch, nicht gegangeltes 
Kind zu sein, aueh dem Uberweltliehen gegeniiber4)." 

Es dauert naeh dem Berliner Aufenthalt noeh 4 Jahre, bis HOENS
BROECH den Bruch mit dem Orden endgiiltig vollzieht. Tradition und 

1) HOENSBROECH II, S.77. 
4) A. a. O. II, S. 171. 

2) A. a. O. II, S. 79. 3) A. a. O. II, S. J65. 
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Gewohnung, die Furcht vor dem letzten Schritt, der ihm wie ein 
Sprung ins Dunkle erseheint, halten ibn noch zuriick1}. 

Naeh der Trennung vom Orden sieht er sich zunachst vor ein Chaos 
gestellt: 

"Konnte ein vom Sturm entwurzelter Baum iiihlen, 
denken und spreehen, er wiirde das a u.l3ern, was ieh emp
fand, naehdem ieh den Bruch mit Kirehe und Orden voll
zogen hatte." 

"Aus einem Erdreieh war ich gerissen worden, das Mutter und 
Nahrboden meines ganzen Seins, physisch, moralisch und religios, ge
wesen war. In gewisser Weise stand ieh dem Niehts gegeniiber 
und dabei blutete ich aus tausend Wunden, wie das Wurzelgewirr 
des entwurzelten Baumes auch blutet 2}." 

Viel schmerzlieher als die Trennung von dem Orden empfindet 
er Hoeh die Trenn ung von seiner Religion: 

"Ich befand mieh in einem Chaos. An den Gott der katholiseh
ultramontanen Dogmatik glaubte ich nicht mehr; die Kirche, in der 
ich geboren und erzogen worden war, in der ich iiber ein Mensehen
alter ~elebt hatte, war fiir mich zertriimmert, und an eine andre 
Kirehe dachte ich iiberhaupt nicht. Meine Seele war recht eigentlich 
ein Schifflein, masten-, segel- und steuerlos, hin und her gesch1eudert 
von haushohen Wellen, und ieh, sein Fiihrer, besaB. weder KompaB, 
noeh leuehtete mir ein Stern." 

Von der orthodox-konservativen Richtung des Protestantismus, 
die ibm in norddeutsehen Adeligen und besonders in dem Hofprediger 
STOCKER entgegentritt, fiihlt er sich abgestoBen. "Ieh hatte wahrlieh 
nieht deshalb mit Rom gebrochen, um mich dem Oberkirehenrat oder 
der Kreuzzeitung in die Arme zu weden." 

Nach einem Vorbereitungskursus bei DRYANDER in Berlin findet 
im Februar 1895 sein Obertritt statt: 

"Was hat mieh veranlaBt, der evangelischen Kirehengemeinschaft 
mich anzusehlieBen? J edenfalls nicht die Liebe zur Landeskirche. 
Nachdem ieh 40 Jahre in einer Kirchengemeinschaft gelebt hatte, 
war ieh der religiosen Vagabondage (seit Ende 1892) iiber
driissig, und da der Wahnglaube, daB Kirche und Religion not
wendig zusammengehoren, in mir noch nicht erloschen war, so 
wurde es dem sanften Drangen verschiedener Bekannter leicht, mieh 
zum formellen und auBeren Beitritt zu bewegen. . . Heute wiirde 
ich den Schritt nieht mehr tun; ebensowenig aber maehe ich ihn 
riiekgangig 3). " 

1) Cf. HOENSBROECH 8. 8. O. II, S. 175. 
~) A. 8. O. II, S. 190. 

2) A. 8. O. II, S. 188. 
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So ist HOENSBROECH, ahnlich wie KONIG, "sein eigener Protestant", 
und teilt die fiir die meisten Konvertiten charakteristische Indiffe
renz gegen alle Konfessionskirchen, die ihm nur als "Ent
wicklungskrankheiten der Religion" erscheinen. 

Von seinem neuen religiosen Standpunkt sagt HOENS
BROECH: 

"Was habe ich nun auf diesem Riesentriimmerfeld an Religion 
und Christentum wieder neu erbaut? Wenig! Denn ich habe gelernt, 
mich re1igios zu· bescheiden." 

"Zuniichst rechne ich nicht zur Religion alles AuBere: Dogmen, 
Sakramente, Glaubenssiitze, Symbola, Liturgien, Zeremonien. Sie 
mogen einzelnen oder auch vielen religios etwas oder auch viel sein, 
in sich sind sie keine Religion; hochstens und im besten Falle sind sie 
niitzliche, fiir Tausende vielleicht auch notwendige Veriiu13er
Hch u nge n ihres religiOsen Dranges und Gefiihles. Religion aber 
ist das innere, auf subjektiv-individueller Erkenntnis ruhende und 
vom personlichen Gewissen geleitete Verhiiltnis des einzelnen 
Menschen zu Gott, d. h. zu demjenigen auBerweltlichen Wesen, 
dessen Daseul der Verstand als Ausgangs- und Endpunkt der korper-, 
lichen und geistigen Welt und ihres Geschehenes fordert." 

In dem Verhiiltnis kindlichen Vertrauens zu dem Vatergott 
erschopft sich der Inhalt des Christentums 1) als Religion. 

DaB HOENSBROECH trotz dieser neugewonnenen religiOsen Position 
auch noch stark in der Negation seines friiheren Standpunkts 
lebt, dafiir sind seine Publikationen ein deutlicher Beweis. Er sieht -
iihnlich wie SCHAD - am Papsttum und am J esuitismus, so sehr 
er sich ihnen gerecht zu werden bemiiht, fast nur die Schattenseiten 
und weiB mit inquisitorischem Scharfsinn, wie er nur einem Kon
vertiten zu Gebote steht, die Verkehrtlieiten und Schwiichen des 
ultramontanen Systems aufzudecken. Auch die Darstellung seiner 
personlichen Erfahrungen im J esuitenorden ist nicht frei von dem 
eigentiimlichen Trieb, an der eigenen geistigen Vergangenheit Rache zu 
nehmen, den wir bei dem Ex-Benediktiner SCHAD kennengelernt 
haben. Er gibt seinen HaB auch unumwunden zu: "Wenn der J esuiten
orden mir auch nichts weiter zugefiigt hiitte - denn sein in meinen 
Kinderjahren einsetzender EinfluB, seine meine ganze Entwicklung 
beherrschende Erziehung waren schuld an allem - als die Verwiistung 
meines sittlich-intellektuellen Seins, als die Entnervung meiner 
schonsten Jugendjahre, als die Niederhaltung und Briichigmachung 
meiner Kraft, wo sie am stolzesten sich hiitte entfalten sollen: HaB 
gegen ihn :wiire gerechtfertigt." 

1) HOl;:NSBRonCH II, S. 191. 
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"Ruhig spreche ich das Wort HaB aus. Ein erbarmlicher Tropf 
ware ich, wenn ich den J esuitenorden nicht haBte1)." 

Er glaubt zwar in diesem HaB so objektiv zu sein, daB er eine ge
wisse Dankbarkeit flir manches Gute, was ihm der Ord~n gegeben 
hat, damit verbinden kann - aber eine Tendenz' zum Negativen 
und Destruktiven ist doch bemerkbar. Aufs Ganze gesehen gehort 
HOENSBROECH - nach der Schelerschen Terminologie - mehr zum 
Typus des Apostaten als des Wiedergeborenen. Er findet nach der 
Krisis seinen Halt weniger im Absoluten als in der eigenen begrenzten 
Individualitat. Daflir sind die Satze charakteristisch, in denen er 
selbst das Ergebnis seiner graBen Wandlung zusammenfaBt: "Aus 
dem durch Familien- und Glaubensiiberlieferung geformten Scha
blonenmenschen wurde ein I c h - Men s c h: Ein Mensch, der nach j ahr
zehntelanger Unselbstandigkeit sich auf sich selbst besann; ein Mensch, 
dernach vierzigjahrigem Dienen Recht und Fahigkeit zum Herrschen, 
d. h. sich se1bst zu bestimmen, erkampfte, der nach Se1bstvernichtung 
zur Selbstbetonung gelangte; ein Mensch, der sein verlorenes, ja bis 
dahin nicht gekanntes Se1bst, sein innerstes Eigentum, seine wahre 
Natur wieder erwarb. Der Mensch allseitiger Unfreiheit starh, der 
Mensch der Freiheit fing an zu leben 2)." 

1) HOENSBROECH I, S. 128, d. II, S. 7of. 
2) A. a. O. I, S. 2. Um den Unterschied zu sehen, d. als ein ganz andersartiges 

Streb en und Neuleben z. B. Gal. 2, 19. 20: Ich lebe aber: doch nun nicht ich, 
sondern Christus lebt in mir. 



IV. Ergebnisse und Ausblicke. 
Die kasuistische Einzeluntersuchung zeigt uns eine bun te 

Mannigfaltigkeit von Erlebnissen und Gestaltungen. Es sind 
ganz verschiedene Menschen, die uns hier begegnen, verschieden 
nach Herkunft lmd Bildung, nach Lebensstimmung und Lebens
zielen, und der ProzeB ihrer inneren Entwicklung ist jeweils mit
bestimmt durch die ebenso verschiedenen Ein£1iisse der Umwelt und 
der historischen Situation wie durch die unberechenbaren und un
erkHirbaren Zu£alligkeiten des menschlichen Daseins. Und doch 
ergeben sich, wenn wir die einzelnen Falle iiberblicken, auch gemein
same Eigentiimlichkeiten, wir finden Zusammengehoriges und 
Regelma.l3iges. Diese Zusammenhange und Regelma.l3ig, 
kei te n, auf die schon der systematische Teil hingewiesen hat, heraus
zustellen, ist die Aufgabe des letzten Teiles unserer Untersuchung. 
Und zwar ergibt sich aus der Natur der Sache eine Zweiteilung. 
Wenn wir zunachst von den rein innerhalb des Katholizismus ver
laufenden Krisen absehen, so konnen wir - wie schon erwahnt -
bei all den sonst noch so verschiedenen Fallen, in denen es zu einem 
auBeren Dbertritt kommt, eine eigentiimliche Beobachtung machen: 
Die Konversion als solche, die Krisis des inneren Lebens, 
ist ganz deutlich unterschiederi von dem Entschlu.13 zum 
Dbertritt, zum Anschlu.13 an eine der protestantischen 
Kirchengemeinschaften. Es ist keineswegs so, als ob dieser 
EntschluB mit der Konversion als innerem Vorgang ohne weiteres 
gegeben ware; im Gegenteil, er wird meist erst nach langem Zogern 
und Schwanken gefaBt und haufig als KompromiB, als Verlegenheits
auskunft empfunden. Allen Konvertiten gemeinsam ist eine eigen
tiimliche Gleichgiiltigkeit gegen jegliches Kirchentum, eine Kirchen
heimatlosigkeit, wenn man es so nennen will; ihr Verlangen geht 
nicht auf den AnschluB an eine Konfessionskirche, sondern - wenn 
sie sich nicht in radikalem lndividualismus ganz vereinzeln - auf 
eine iiberkonfessionelle Gemeinschaft: Diese merkwiirdige 
Erscheinung laBt sich aus psychologischen Einsichten allein nicht 
erklaren, sondern fordert eine Anleihe auf dem Gebiet der 
Soziologie. 
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1. Psychologisches. 
Da wir uns mit Absicht nicht auf die Personlichkeiten beschrankt 

haben, bei denen eine Konversion zum Protestantismus eintritt, 
sondern die Konversion nur als Grenzfall behande1t haben, konnen 
wir nun alle die Moglichkeiten tiberblicken, wie im Leben des einzelnen 
der Halt in dem festbegrenzten autoritativen Gefiige des Katholizis
mus irgendwie erschtittert oder in Frage gestellt werden kann. 

Die regutare Haltung des einzelnen der groBen Institution der 
romischen Kirche gegentiber ist die unbedingte Unterordnung, 
der Gehorsam, die Bereitwilligkeit zum Verzicht auf eigenen Willen 
und eigenes Urteil- und dafiir das BewuBtsein der voUen Geborgen
heit im autoritativ Objektiven. 

Eine gewisse Verschiebung des Haltepunktes der Personlichkeit 
tritt schon dann ein, wenn dem Objektiven und Autoritativen gegen
tiber die religiose Innerlichkeit, die "innerlich subjektive Seite 
des Christentums", in den Vordergrund tritt, wie bei SAIL.ER, oder, 
wenn der Versuch gemacht wird, die im Dogma erstarrte religiose 
Position in die lebendige Bewegung und Entwick1ung des Geistes 
zurtickzunehmen, wie bei dem religiosen Reformkatholizismus 
eines SCHELl, oder KRAUS. Die Gottlichkeit der Kirche als Heils
und Gnadenanstalt wird dabei nicht angetastet, die kirchliche "Leib
lichkeit" wird vielmehr als notwendige Form des Geistes erkannt, 
und im Konfliktsfall unterwirft sich der einzelne in "Demut" dem 
Urteil der Kirche. Aber der letzte Halt der Personlichkeit liegt doch 
weniger im Objektiven und Begrenzten als in der lebendigen Be
ziehung zum Absoluten. . 

Diese Bewegung fiihrt n i c h t zum Protestantismus hin, sondern 
sie ist allein auf die subjektive Verinnerlichung und Spiritualisierung 
des Katholizismus selbst gerichtet. 

Ganz ahnliche Krisen konnen auch innerhalb des Protestantismus 
selbst entstehen, wenn er konfessionell stark verfestigt ist, und, 
besonders auf lutherischem Boden, die Bekenntnisschriften der Re
formationszeit in formal-juristischem Sinne als Lehrnormen betrachtet 
werden. Unter diesen Umstanden steigert sich der autoritative 
Anspruch des Dogmas mitunter bis zur Forderung eines sacrificio 
del'intelletto, zu dem Verlangen, aIle Zweifel, die meist von der mo
dernen Bibelkritik her entstehen, niederzuringen. Gegentiber solcher 
Erstarrung des Lebens in einer konfessionellen Orthodoxie kann 
einerseits - was dem Wesen des Protestantismus ganz entspricht -
versucht werden, die religiose Position aus ihrer Verfestigung im 
Dogma wieder heransznlosen, sie in der lebendigen Bewegtheit des 
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Geistes neu zu formen und den Bediirfnissen einer geistig ganz anders 
orientierten Zeit anzupassen. Es kann aber andrerseits auch die 
Kirchenlehre durch rationale Kritik aufgelost und unter Preisgabe 
der religiosen Position der Halt in der subjektiven SelbstgewiBheit 
gewonnen werden. So entsteht der kirch1iche "Liberalismus" im 
eigentlichen Sinn des Wortes, der als Geistestypus mit den Tendenzen 
der AufkHi.rung verwandt ist, und dessen Trager charakteristischer
weise meist eine wirtschaftlich bevorzugte, fortschrittsglaubige und 
erfolganbetende Bourgeoisie ist. Wichtig ist auch hier die Erkenntnis, 
daB "Orthodoxie" und "Liberalismus" trotz ihrer Gegensatzlichkeit 
auf dem gleichen Niveau liegen, in der Sphare des Begrenzten, nicht 
in der Sphare des Geistes. Es besteht ein deutlicher Unterschied 
zwischen einer Freiheit, die sich in der Negation des Dberlieferten 
und kirchlich Anerkannten erschopft und jenem schopferischen Leben 
des Geistes, das Frommigkeit und Freiheit in einer hoheren Synthese 
vereinigt. 

In den Krisen katholischer Frommigkeit erfolgt eine Hinwendung 
zum Protestantismus nur dann, wenn entweder in der inneren 
Bewegung des religiosen Gedankens selbst eine neue, von 
der katholischen unterschiedene, religiose Position ge
wonnen wird - oder wenn die objektiven Lehrsatze und 
Einrichtungen der romischen Kirche durch rationale Kri
tik zersetzt u nd a ufgelost werde n. So fiihrt uns die Anschauung 
der einzelnen konkreten Faile zu den gleichen T y pen, die sich uns 
schon von allgemeineren Gesichtspunkten her ergeben hatten: Zur 
Krisis im Zentrum des religiosen Verhaltnisses und zur Krisis in der 
Peripherie, in der Sphare des Rationalen. Beide Typen sind so 
charakteristisch verschieden, daB eine Verwechsh111g nicht moglich 
ist. Man vergleiche nur GOSSNER mit SCHAD, HENHOFER mit KONIG 
oder REICHLIN-MELDEGG, RICHTHOFEN mit HOENSBROECH. 

Beide Male geht der Halt in der Unterwerfung unter eine objektive 
Institution verloren. Bei der Krisis im Zentrum, die leicht zur Kon
version fiihrt, wird ein neuer Halt in der lebendigen Bewegung 
des Glaubens gefunden, bei der Krisis in der Peripherie der dem 
Autoritarismus auf der gleichen Linie entgegengesetzte Halt im 
Begrenzten, namlich in der eigenen endlichen Individualitat ergriffen. 

Bei dem ersten Typus spielt die rationale Kritik am Dogma keine 
Roile; die Kirchenlehre bleibt meist ganz unangetastet. Kritik an 
kirchlichen Einrichtungen und Gebrauchen wird nur geiibt, wenn sie 
cler Entfaltung der religiosen Innerlichkeit hinderlich sind. 

Bei dem zweiten Typus dagegen tritt keine eigentlich reli
giose Krisis ein. Der innerste Punkt, das Verhaltnis der einzelnen 
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Seele zu Gott, wird kaum beriihrt. Die DogmengHiubigkeit, das 
Fiirwahrhalten des autoritativ Gegebenen, schHi.gt leicht um in reli
giose Indifferenz, wei! mit der rationalen Form auch die dahinter
stehende religiose Position preisgegeben wird. 

Wenn die beiden Typen der Krisis katholischer Frommigkeit zu 
allgemeinen religionspsychologischen Typen in Beziehung gesetzt 
werden sollen, so bietet sich uns die von WILLIAM JAMES gegebene 
Unterscheidung zwischen der Religion der Leichtmiitigen und der 
Schwermiitigen anl). 

Die Menschen, bei denen sich die Krisis im Zentrum voUzieht, 
gehoren mehr oder weniger deutlich zum Typus der Schwer
miitigen. Sie k6nnen das Leben nicht leicht nehmen, ihre innere 
Entwicklung vollzieht sich in voller Verantwortlichkeit, sie verstecken 
sich nicht vor den letzten Konsequenzen, und darum stoBen sie immer 
wieder an die sinnzerstorenden Grenzsituationen des Leidens, der 
Verganglichkeit, vor allem der unentrinnbaren Schuld. Siinde und 
Gnade stehen fiir sie im Mittelpunkt des religiosen Erlebnisses. 
Tiefe Niedergeschlagenheit, die bis an die Grenze der Verzweiflung 
fiihrt, wechselt mit dem Gliicksgefiihl des Erlostseins, das beseligende 
Erlebnis der Gottesnahe mit der Qual der Gottverlassenheit. 

Der Krisis in der Peripherie entspricht - besonders deutlich bei 
KONIG und REICHLIN-MELDEGG - der Typus der Leichtmiitigen. 
Die Siinde gilt ihnen als iiberwindbare Unvollkommenheit; darum 
erleben sie weder die Schuld noch die Gnade in ihrer eigentiimlichen 
Tiefe. Ihr Blick ist auf die freundlichen Seiten des Lebens gerichtet, 
sie verlieren in der Sphare des Rationalen verharrend nicht leicht eine 
gewisse gliickliche Gleichmiitigkeit. Da ihnen das eigene Denken 
und die sittliche SelbstgewiBheit Halt genug gibt, auch wenn sie den 
Halt in der Unterordnung unter die Autoritat verlieren, kommen 
ihnen die Sinn und Wert des Lebens in Frage stellenden Antinomien 
nie voll zum BewuBtsein. Sie bleiben geborgen im Begrenzten. 

Der Krisis im Zentrum entspricht ferner im Blick auf das religiose 
Grundverhaltnis der Typus der Zweimalgeborenen2). Sie alle 
erleben einen entscheidenden Wendepunkt in ihrer Beziehung zu 
Gott - der aber keineswegs plotzlich einztitreten braucht - eine 
"Erweckung", eine "Wiedergeburt", durch die sie in eine neue Sphare 
religiosen Lebens versetzt werden, die sich von ihrer bisherigenStel
lung deutlich unterscheidet. 

Diejenigen dagegen, bei denen die Krisis in der Peripherie verlauft, 
gehoren mehr zum Typus der Einmalgeborenen. Ihr religioses 

1) Cf. J AMES-WOBBERMIN: Die religiose Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. 
2. Aufl. S.63 und 104. 2) Cf. a. a. O. S.65ff. 

H e ins ius, Krisen ka thollscher Friimmigkei t. 
9 
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Leben verlauft gleichmaBig, ohne merkbaren Wendepunlct. Die mit 
heftigster Erschutterung verbundene Krisis, die wir z. B. bei SCHAD 
sehen, bezieht sich namlich nicht unmittelbar auf das religiose Grund
verhaltnis, auf die persOnliche Beziehung zu Gott, sondem auf das 
Wagnis der Kritik (sapere aude!), auf die schmerzvolle LosreiBung 
aus der autoritativen Gebundenheit, mit der das ganze bisherige Leben 
innig verwachsen war. Wo diese Bindung wenig empfunden wird 
(REICHLIN-MELD:£GG) oder schon friih gelockert ist (KoNIG), tritt keine 
starke Erschutterung ein. 

Die Vertreter des ersten Typus leben - gerade als "Wieder
geborene" - auch in ihrem neuen Glaubensstand primar in dessen 
positivem religiosen Inhalt; die Negation ihres friiheren Stand
punlctes ist ihnen nicht Selbstzweck; jener wird vielmehr aJs Vorstufe, 
als Durchgangsstadium positiv gewertet. 

Von den Vertretem des zweiten Typus dagegen leben viele wesent
lich in der Negation des Autoritarismus und im Kampf gegen 
ihren friiheren Standpunkt. Deshalb tritt bei ihnen leicht der "Apo
statenhaB" ein, der bei den Vertretern der Konversion im Zentrum 
bezeichnenderweise fehlt. 

Auch was die Auswirkung der religiosen Position im Sittlichen 
betrifft, besteht ein charakteristischer Unterschied zwischen beiden 
Typen. FUr den ersten Typus ist der Glaube als Selbsthingabe an 
Gatt die eigentliche und hochste sittliche Forderung. Das sittliche 
Handeln des einzelnen quillt ganz von selbst aus der Kraft des 
Glaubens. Fur die Vertreter des zweiten Typus ist der Halt in der 
sittlichen SelbstgewiBheit, der ethische Optimismus, die Moral der 
, ,Selbstbefreiung" und , ,Selbstvervollkommnung" bezeichnend. 

Beiden Typen gemeinsam ist, daB sich, wenn es zur Konversion 
kommt, der einzelne nur schwer aus dem autoritativen Gefuge des 
Katholizismus 10slOst, und zwar um so schwerer, je eifriger und inniger 
er darin gelebt hat. 

Die Falle, die wir angefiihrt haben, bestatigen auch die allg~mein 
geltende Beobachtung, da13 gerade die religiOsen Ein
drucke der Kinder- und Jugendzeit besonders stark in 
der Seele haften und psychologisch wirksamer sind als die spater 
hinzugekommenen Eindriicke. Das Neue kann sich nur im Kampf 
mit jenen ersten Gewohnungen durchsetzen. J e lebendiger und gei
stiger ein Mensch ist, desto weniger kann er das autoritative Gefuge, 
in dem er aufgewachsen ist, und mit dem er irgendwie auch ver
wachsen ist, je geringschatzig behandeln und leichtfertig von sich tun. 

Dazu kommt, daB gerade die katholische Kirche den einzelnen 
in besonders starkem Maf3e an sich bindet. Denn sie ist in eminentem 



PSYCHOI,OGISCHES. 131 

Sinn "Kirche", hierarchische Organisation und objektiv sakramentale 
Heilsanstalt. Sie vermittelt dem einzelnen die Wunderkraft der 
sakramentalen Gnade, ohne die es kein Heil gibt, und schiebt sich in 
allen Beziehungen zwischen den einzelnen und Gott: "Extra ecc1e
siam nulla salus l )" und "Habere non potest deum patrem, qui ecc1e
siam non habet matrem", wie es bereits zu Anfang des 3. Jahrhunderts 
CYPRIAN VON KARTHAGO formuliert hat. So entwickelt sich in der 
romischen Kirche ein besonders starkes kirchliches Gemein
gefiihl. Ohne AnschluB an die Kirche ist der einzelne ein verwehtes 
Blatt, ein entwurzelter Baum. Gerade dem frommen Katholiken ist 
der AusschluB vom Sakramentsempfang, die Exkommunikation, 
etwas Furchtbares, an die Wurzeln des Lebens Greifendes. Darum 
halt im Konfliktsfall die Furcht vor der Exkommunikation Viele und 
nicht die Schlechtesten bei der romischen Kirche fest - positiv kann 
diese Furcht nur iiberwunden werden durch den religiosen Individua
lismus der unmittelbaren Beziehung zu Gott, der jede dinglich sakra
mentale Vermittlung unter sich laSt. 

J edenfalls aber liegt in der echt und ernstlich vollzogenen Unter
werfung unter die kirchllche Autoritat mehr religiose Kraft und Tiefe 
als in der "Freiheit", die durch die kritisch rationale Auflosung des 
kirchlichen Dogmas und der kirchllchen Schranken iiberhaupt ge
wonnen wird. Man vergleiche nur SCHELL und SPICKER. Zumal als 
Massenbewegung "fiihrt die Befreiung vom Autoritarismus bei der 
Mehrzahl der Menschen zum Nihilismus und nicht zum Geiste 2)". 

Wer sich unter dem EinfluB der modernen Weltanschauung in ober
flachlicher Kritik von den Schranken und Bindungen der kirch
lichen Frommigkeit, in denen er aufgewachsen ist, losmacht, dem 
kann es geschehen, daB er "mit seiner letzten Fessel auch seinen 
letzten Wert", d. h. hier seine letzte Verbindung mit dem Absoluten, 
von sich wirft. 

Aus bloBer Kritik und Negation entspringt keine lebenskraftige 
religiose Bewegung, wie das Beispiel des Deutschkatholizismus und 
bis zu einem gewissen Grade auch das des Altkatholizismus zeigt. 

Dagegen liegt die gewaltige StoBkraft der Reformation des 16. J ahr
hunderts darin, daB sie nicht von politischenund nationalen For
. dernngen und nicht von der humanistischen Wissenschaft und Kritik 
ausging, sondern aus dem Zentrum der religiosen Bewegung 
hervorbrach, und daB LUTHER diesen innersten Punkt mit unver
gleichlicher Klarheit erfaBt und mit riicksichtsloser Einseitigkeit fest
gehalten hat. So ist es in tiefen psychologischen Zusammenhangen 

1) So gewohnlich zitiert; genau: "Salus extra ecclesiam non est." (ep.73, 21.) 
2) Cf. JASPERS: Psychologie der Weltanschauungen, S.283. 
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begriindet, was RANKE in seiner Reformationsgeschichte von LUTHER 
sagt: "Nicht von den Bediirfnissen der Nation, sondem vonreli
giosen Dberzeugungen war er ausgegangen, ohne die er nie etwas 
gemacht hatte und' die ihn nun freilich weiter gefiihrt hatten, als es 
zu jenem politischen Kampfe notig oder auch niitzlich war. Der ewig 
fr~ie Geist bewegt sich in seinen eigenen Bahnen." 

2. Soziologisches. 
ERNST TROELTSCH unterscheidet in seinem groB angelegten Werk 

"Die SoziaUehren der christlichen Kirchen und Gruppenl)" drei 
Haupttypen der soziologischen Selbstgestaltung der christlichen Idee, 
die Kirche, die Sekte und die Mystik 2). "Die Kirche ist die mit 
dem Ergebnis des Erlosungswerkes ausgestattete Heils- und Gnaden
anstalt, die Massen aufnehmen und der Welt sich anpassen kann, weil 
sie von der sUbjektiven Heiligkeit um des objektiven Gnaden- und 
Erlosungsschatzes willen bis zu einem gewissen Grade absehen kanri. 
Die Sekte ist die freie Vereinigung strenger und bewuBter Christen, 
die als wahrhaft Wiedergeborene zusammentreten, von der Welt sich 
scheiden, auf kleine Kreise beschrankt bleiben, statt der Gnade das 
Gesetz betonen und in ihrem Kreise mit groBerem oder geringerem 
Radikalismus die christliche Lebensordnung der Liebe aufrichten, 
aUes zur Anbahnung und in der Erwartung des kommenden Gottes
reichs. Die Mystik istdie Verinnerlichung und Unmittelbarmachung 
derin Kult und Lehre verfestigten Ideenwelt zu einem rein personlich
innerlichen Gemiitsbesitz, wobei nur flieBende und ganz personlich 
bedingte Gruppenbildungen sich sammeln konnen,' im iibrigen Kultus, 
Dogma und Geschichtsbeziehung zur Verfliissigung neigen. Diese 
drei Formen sind schon in den Anfangen vorgebildet ?Ud treten' bis 
heute auf jedem Konfessionsgebiet nebeneinander auf mit;aUerhand 
Verschlingungen und Dbergangen untereinander." 

Zu ahnlichen Ergebnissen gelangt von andem Ausgangspunkten 
her auch MAX WEBERS soziologische Analyse. Er sieht das ent
scheidende Merkmal der "Kirche" in der LoslOsung des Charisma, der 
urspriinglichen Gnadengabe, wie sie in schopferischen Personlichkeiten 
und Zeiten hervortritt, von der Person und seine Verkniipfung mit 
dem kirchlichen Amt und der Institution als solcher. Die "Kirche" 
erscheint als die "Verwalterin einer Art von Fideikommisses ewiger 
Heilsgiiter", auf ihrem Boden entwickelt sich ein Berufspriesterstand 
und das prophetische Kerygma wird in Dogma und Kultus rationali
siert. Dem kirchlichen Amtscharisma gegeniiber bedeutet die "Sekte" 

1) TROEI,TSCH, E.: Gesammelte Schriften Bd. 1. Tiibingen 1912. 

2) A. a. O. S. 967. 



SOZIOI,OGISCHES. I33 

eine "Gemeinschaft rein personlich charismatisch qualifizierter Per
sonen",' ihr kann der einzelne nur in persOnlicher Verantwortlichkeit 
angehoren, und durch die Prinzipien der Laienpredigt und der Selbst
verwaltung der einzelnen Gemeinde, der der Prediger nicht als Herr, 
sondern als Diener gegeniibersteht,ergibt sich eine ge~sse Wahl
verwandtschaft der Sekte mit der soziologischen Struktur der D~mo
kratie. Wahrend sowohl "Se~e" als "Kirche" in ihrer Anpassung 
an die Bediirfnisse dauernder Vergemeinschaftung "Alitagsformen der 
Herrschaft" darstellen und im ProzeB einer eigentiimlichen Veralltag
lichung und Versach1ichung des Charis~a entstehen, widerstrebt das 
genuine Charisma allen derartigen Bindungen und sucht die religiose 
Gemeinschaft'in volliger Freiheit und Geistigkeit zu erhalten, was 
aber nie auf die Dauer gelingen 'kann, sondern entweder zur Auf
lOsung oder zur Verfestigung drangtl). 

Auf dem Boden des ~atholizismus ist natiirlich der 
Kirchentypus'aufs starkste entwickelt. Die auf dem Amts
charisma, ruhende romische Kirche ist ganz und gar hierarchisch:' 
sakramentale, objektive Heils- und Gnadenanstalt und Massenorgani
sation - obwohl im Lauf ihrer geschichtlichen Entwicklung auch die 
Tendenzen der Sekte und der Mystik immer wieder auftauchen. Auf 
dem Boden des Protestantismus haben sich aIle drei Typen 
nebeneinander entwickelt und gehen vielfach ineinander iiber. 
Wo die religiose Idee des Protestantismus zur Kirchenbildung 
fiihrt, tritt als soziologischer Beziehungspunkt das geoffenbarte Wort 
und das PredigtafD:t', wodurch dero einzelnen das Eriebnis' des 
"Gliuibens" vetmittelt wird, hervor. An die Stelle der hierarchisCheti 
Sakramentskirche tritt die Schrift- und Predigerkirche. Wo 
Wort und Sakrament (Sakrament hier verstanden als Veranschau
lichung des Wortes, als verbum visibile) vorhanden sind, 'da ist Me 
Kirchenanstalt. "Das ist ein hochst spiritualistischer, eiI1 sehr yer
innetlichter" auf Wort, Sakrament und Predigtamt die Institution 
zusammenziehender und sie auf rein geistige Wirkung'einschriinkender 
Kirchenbegrif£, aberimmerhin und vor allem ist es ein Kirchenbegriffll)." 
J e mehr die so entstandene Kirche nach Festigung und Abgrenzung 
strebt, desto mehr braucht sie ein rational geformtes Bekenntnis, eine 
objektive Norm der Schriftauslegung, die ein fur allemal in den kiich
lichen Symbolen niedergelegt ist. So entsteht auch auf protestan
tischem Boden, zumal in den lutherischen Landeskirchen, ein a u tori~ 
tatives Zwangs"kirchentum, das bei grundsatzlichem religiOsen 
Individualismus doch die Freiheit des einzelnen wesentlich einengt. 

1) Cf. )lAX WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft. S. 783ff. 
2) 'fROELTSCH: Soziallehren. S. 449f. 
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Es ist dies vom soziologischen Standpunkt aus gesehen die gleiche 
Erscheinung, die wir im systematischen Teil als psychologischen ProzeB 
der Gehausebildung zu verstehen suchten. 

Diese Bemerkungen waren notig, urn die V oraussetzungell fUr 
die Erkllirung der schon erwahnteneigentiimlichen "Kirche nhei rna t
losigkeit" der Katholiken zu gewinnen, bei denen sich die Krisis 
ihrer Frommigkeit zur Konversion entwickelt. Bei der entgegen
gesetzten Konversion, yom Protestantismus zum Katholizismus, liegt 
die Sache gerade umgekehrt. Diese Konvertiten haben den Drang 
nach dem festen Halt, dem endgiiltig Fertigen und Begrenzten, das 
ihnen der Protestantismus nicht bietet, sie wollen gerade die "Kirche", 
das Amtscharisma, das sie der eigenen Verantwortlichkeit iiberhebt, 
die objektive Heils- und Gnadenanstalt, urn in ihr vor aller Unsicher
heit sUbjektiven Meinens geborgen zu sein. Der AnschluB an die 
katholische Kirche ist darum fiir sie das selbstverstiindlich Gegebene. 
Anders bei den Konvertiten yom Katholizismus zum Protestantismus. 
Fiir sie liegt der AnschluB an eine der empirischen protestantischen 
Kirchengemeinschaften keineswegs in der Richtung der inneren Be
wegung. Bei ihnen hat sich vielmehr mit der Loslosung yom Katho
lizismus zugleich die Auflosung des Kirchengedankens iiber
haupt vollzogen1). 

Diese Auflosung geschieht durch zwei in ihrem Wesen verschiedene, 
aber in ihrer Wirkung verwandte Krafte. 

Auf der einen Seite bewirkt die religiose Veri nnerlich ung 
und Vergeistigung eine Auflosung der zwei Ha:uptstiitzen des 
katholischen Kirchentums, des amtscharismatischen Priestertums und 
der sakramentalen Gewalt. An die Stelle der objektiv dinglichen 
Gnadenmitteilung tritt die yom auBeren Sakramentsempfang ablos
bare, rein innerliche und geistige Vereinigung des einzelnen mit 
Christus, die Unio mystica, das "innerliche Sakrament des Glaubens". 
Sob aid diese Hohe der Vergeistigung erreicht ist, verliert das groBe 
Zwangsmittel der romischen Kirche, die Exkommunikation, ihren 
Schrecken. Uber die Kirche und ihre Hierokratie erhebt sich die 
einzelne Seele unmittelbar zu ihrem Gott. Es entwickelt sich ein r ad i
kaler Individualism us der unmittelbaren Gottbezogen
he it, fiir den j ede priesterliche Vermittlung iiberfliissig und schlieB-

1) Cf. die sehr bezeichnende AuJ3erung eines alt-lutherischen Geistlichen zu der 
Mutter des FREnmRRN VON RICHTHOFEN: "Ich habe den wehmiitigen Eindruck, daJ3 
ihm (v. RICHTHOFEN) mit der romischen Kirchengestalt aBe kirchliche Leiblich
keit, soweit sie in die Sichtbarkeit tritt, iiberhaupt zerbrochen und abhanden 
gekommen ist, so daJ3 er leider nicht zur lutherischen Kirche sich wenden, sondem in 
,evangelischen Kreisen', gleichviel in welcher auJ3eren Kirchengemeinschaft seines 
personlichen Glaubens zu leben versuchen wird." (RICHTHOFEN S·534·) 
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lich auch jede konfessionelle Besonderung gleichgilltig witd. Es bildet 
sich ein Privatchristentum der einzelnen glaubigen Seele und damit 
ist der Boden nicht nur des romischen, sondem jeglichen Kirchentums 
iiberhaupt verlassen. Der einzelne kann innerhalb der romischen 
Kirche bleiben, solange sie ihn duldet, er kann sich auch einer anderen 
Kirchengemeinschaft auBerlich anschlieBen, das allein Wichtige und 
Entscheidende bleibt sein personliches Verhiiltnis zu Gott: "Unser 
Heil ist in Christo und nicht in dieser oder jener Form." 

Auf der andem Seite bewirken aber auch die Tendenzen der 
Aufklarung und der rationalistischen Kritik am Dogma eine Auf
losung des Kirchengedankens. Nur daB die Kritik am Dogma 
hier nicht primar von der religiosen Position, sondem von vorwiegend 
wissenschaftlich-intellektuellem Interesse ausgeht. Auch hier faUt 
die objektiv sakramentale GnadeneinfloBung und die priesterliche 
Vermittlung. Auch hier wird der einzelne ganz auf sich selbst ge
stellt, der Gedanke der kirchlichen Gemeinschaft weicht der Atomi
sierung in lauter souverane Individuen. Der einzelne kann 
auch bei grundsatzlicher Skepsis, bei volliger Zersetzung seines Kir
chenglaubens, innerhalb der katholischen Kirche bleiben - aus In
differenz gegen jede Art konfessioneller Gemeinschaft. Und wenn 
er sich einer der evangelischen Kirchen auBerlich anschlieBt; bleibt 
er doch "sein eigener Protestant". 

Aus dieser eigentiimlichen Verwandtschaft zwischen Spiri
tualismus und Rationalismus1), die bei grundsatzlicher Ver
schiedenheit doch ahnliche Wirkungen hervorrufen konnen, erklart es 
sich, warum die beiden, sonst so deutlich unterschiedenen Typen de! Kon
version die gleiche Erscheinung der Kirchenheimatlosigkeit aufweisen. 

Auf dem Boden des Spiritualismus, der religiosen Verinnerlichung, 
wachst der Gedanke der Toleranz. Kirchen sind nicht tolerant. 
Die katholische Kirche mit ihren universalistischen Herrschafts
anspriichen ist ihrem Wesen nach vielmehr intolerant und diese 
Intoleranz kann sich zum Fanatismus und zur Zwangsanwendung 
gegen Andersglaubige steigem. Wenn es nur eine Heils- und Gnaden
institution gibt, nur ei ne Moglichkeit der See1enrettung, dann kann das 
Cogite intrare zur religiosen Pflicht und Aufgabe werden. Auch das 
Kirchentum auf dem Boden des Protestantismus ist nicht eigentlich 
tolerant, obwohl jede auBere Zwangsanwendung unbedingt abgelehnt 
und alles den rein geistigen Wirkungen des Wortes iiberlassen wird 2). 

"Erst der individ ualisierende und aile a u13eren Formen 
relativierende Spiritualismus ist der Vater wirklicher 
Toleranz3). " 

1) Cf. 'fROEI.TSCH: Soziallehren, S. 870£. 2) Cf. a. a. O. S. 469. 3) A. a. O. S. 761. 
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Die Gleichheit aller auBeren kirch1ichen Einrichtungen und dogma
tischen Formulierungen, die doch immer nur annahernde Erkenntnis 
vennitteln, wird preisgegeben zugunsten der religiosen Gleichheits
idee: AIle gleich in ihrem Abstand von Gott und alle gleich im Besitz 
der Gnade. Diese Toleranz ist besonders deutlich ausgebildet bei 
Boos und GOSSNER, auch bei SAILER, der sich allerdings in seinen 
spateren Jahren wieder dem Kirchentypus nahert. Vor der mystisch
spiritualistischen Innerlichkeit des "Christus in uns" fallen die kon
fessionellen Schranken und reichen sich die wahrhaft Glaubigen aus 
allen Kirchen die Bruderhand. 

Der Gedanke der Toleranz entwicke1t sich aber auch auf dem 
Boden der A ufklaru ng. Nur ist es hier nicht die religiose Gleich
heitsidee, welche die konfessionelle AusschlieBlichkeit tiberwindet, 
sondern die rationalistische Idee der Gleichheit und Freiheit 
der Vernunft der Individuen. Diese Toleranz ist im letzten 
Grunde eine Toleranz der Skepsis. Ihr klassischer Ausdruck ist 
LESSINGS Parabel von den drei Ringen: Wer kann wissen, welches der 
echte ist? Die Toleranz der Aufk1arung kann aber, eben weil sie mehr 
in einer Negation als in einer religiosen Position wurzelt, unter Um
standen umschlagen in die Illtoleranz gegen alles, was den MaBsHiben 
der individuellen Vernunft nicht entspricht, besonders gegen alles 
"Mystische" und Schwarmerische1). 

Wahrend der Spiritualismus seinem Wesen nach antikirchlich ist, 
kommt er doch von sich aus zu einer ihm spezifisch eigenen 
Gemeinschaftsidee: Es ist die Idee der unsichtbaren Kirche, 
der Ecc1esia invisibilis, der rein geistigen, nur Gottes Auge erkenn
barenGemeinschafe der wahrhaft Glaubigen 2). Diese unsichtbare 
Kirche erhebt sich tiber allen sichtbaren :((irchen und Konfessionen, 
tiber allen menschlichen Abgrenzungen und AusschlieBungen und 
umfaBt mit einem geistigen Bande alle, die in gleicher Innerlichkeit 
mit Gott verbunden sind: "Das aber ist gewiB, daB alle wahrhaft 
religiosen Menschen, so viel es ihrer je gegeben hat, nicht nur den 
Glauben, sondern das lebendige Geftihl von einer solchen Vereinigung 
mit sich herumgetragen und in ihr eigentlich gelebt haben und daB 
sie alle das, was man gemeinhin Kirche nennt, sehr nach seinem Wert, 
d. h. eben nicht sonderlich hoch zu schatzen wuBten 3 )." 

Von hier aus erklart sich der Gedanke einer tiberkonfessionellen 
"evangelisch-ka tholischen Gemeinschaft", der uns bei 

-1) -IIi;;; -denke ali die heftige Gegnerschaft rationalistischer Theologen gegen den 

neueren Pietismus. 
2) Cf. A. a. 0 S. 865£. 
3) SCHLEffiRMACHER: Reden iiber die Religion, S. 192£. Uber den antikirchlichen 

Charakter der SCHLE1ERMACHERschen "Reden" d. TROELTSCH: Soziallehren, S. 932 Anm. 
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GoSSNER, HENHOFER, LmDL, LUTZ und auch bei RICHTHOFEN be
gegnet. Nicht Angehorige einer Konfession wollen sie sein, sondem 
eben "Christen" ohne Denomination. Diesem auf katholischem Boden 
erwachsenen spiritualistischen Gemeinschaftsideal entspricht die 
gleiche iiberkonfessionelle und gegen alles Kirchentum indifferente 
Gesinnung, die gleiche "Herzensunion" aller GUiubigen bei den Ver
tretem der reinen religiosen Innerlichkeit auf dem Boden des Prote
stantismus, vor allem in pietistischen Kreisen, hier allerdings in eigen
tiimlicher Verschlingung mit dem Sektentypus. 

Wo nun diese ihrem Wesen nach unsichtbare evangelisch-katho
lische Gemeinschaft irgendwie in der Sichtbarkeit verwirklicht werden 
solI, nimmt sie entsprechend dem soziologischen ProzeB der Veralltjig,.. 
lichung ~esS~haris1!1a unwillkiirlich die Formen der Sekte an. Die 
kferneo· Kreise von Erweckten, die sich um GOSSNER oder LmDL 
samme1ten, tragen deutlich die Merkmale des Sektentypus an sich: 
Die Freiwilligkeit des Zusammentrittes, die Laienfrommigkeit, die 
Konventikelbildung, das subjektive Heiligungsstreben mit seiner 
Exklusivitat gegen alle "Namenchristen", der schlichte Kultus rein 
biblischer Erbauung, die strenge Weltabgeschiedenheitl). 

Wo diese "Separation" in kleinen Kreisen, die mit ihrer Aus
schlieBlichkeit dem spiritualistischen Gedanken der iiberkonfessio
nellen Gemeinschaft widerspricht, abgelehnt wird, da bleibt, wenn 
der einze1ne sich nicht vollig isolieren will, nur der a uBere An
schl uB an eine der bestehenden Kirchengemeinschaften 
iibrig. Der einzelne ist dann wohl auBerlich AngehOriger einer Kon
fession, behalt aber im Herzen die Sehnsucht nach der iiber
kirchlichen, rein geistigen Gemeinschaft, die ihn vor aller kirch
lichen Verengung bewahrt - wie das bei GOSSNER besonders deutlich 
hervortritt. 

Der Gedanke einer iiberkonfessionellen Gemeinschaft -
allerdings von dem spiritualistischen charakteristisch unterschieden
kann auch auf dem Boden der Aufklarung erwachsen. Wir 
erinnem uns, wie ZSCHOKKE in WESSENBERG den kiinftigen "Patriar
chen" einer "echt evangelisch-katholischen Staatskirche" begriiBt. 
Wenn die rationalistische Kritik das Dogma, als das von diesem Stand
punkt eigentlich Unterscheidende zwischen den verschiedenen Kon
fessionen, relativiert, kann eine Vereinigung eintreten in dem, was 
allen gemeinsam ist, in der natiirlichen, den Forderungen der Vemunft 

1) Dr. v. RlNGSEIS unterscheidet Kirchen- und Sektentypus ganz klar, wenn er -
gegen die LINDI,sche Erweckungsbewegung - betont, daJ3 "die Kirche eine Anstalt 
zur Heiligung, nicht aber eine Anstalt von lauter Heiligen sei". Histor. polito Blatter, 
1875, S. 746. 
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entsprechenden Religion l ). Indem die AufkHirung den Absolutheits
anspruch irgendeiner Konfession negiert, ftihrt sie, allerdings unter
stiitzt von den spiritualistischen Tendenzen des Pietismus, auf pro
testantischem Boden zu Anfang des vorigen J ahrhunderts die "Union" 
der lutherischen und der reformierten Landeskirchen teilweise herbei. 
Sie strebt aber nach einer Union aIler getrennten Konfessionen 
iiberhaupt, wobei sie freilich in einem oberflachlichen Optimismus 
iibersieht, daB die Unterschiede sehr viel tiefer liegen als in den 
dogmatischen Formulierungen und gottesdienstlichen Gestaltungen. 

Spiritualismus und Rationalismus, oft in eigentiimlicher Ver
mischung und gegenseitiger Verstarkung ihrer Tendenzen, lassen immer 
von neuem den Gedanken der Wiedervereinigung der ge
trennten christlichen Konfessionen entstehen. Dieser Ge
danke wird seine Anziehungskraft nie ganz verlieren, wenn sich auch 
im Vergleich mit dem Beginn des vorigen J ahrhunderts die konfes
sionellen Gegensatze nicht gemildert, sondern verscharft haben. Der 
Katholizismus, dessen groBe Organisation scheinbar unerschiittert aus 
den Stiirmen des Weltkrieges und der Revolution hervorgegangen 
ist, steigert, gestiitzt auf politische Erfolge, seine Machtanspriiche 
und notigt auch den Protestantismus, sich wieder mehr konfessionell 
zu festigen, obwohl der Protestantismus nie an Starke gewinnen kann, 
indem er die auBere Geschlossenheit des Katholizismus nachzuahmen 
suoht, sondern nur, indem er die ihm eigentiimlichen lebendigen Krafte 
personlichen Glaubenslebens voller zur Entfaltung bringt. 

So scheint eine Versohnung fernet denn je geriickt, und es ist allen 
optimistischen Illusionen gegeniiber zu betonen, daB ein solcher Aus
gleich nie in der Sphare des Rationalen und noch viel weniger mit den 
Mitteln auBerer Gewalt und Uberstimmung herbeigefiihrt werden 
konnte, sondern nur in der Sphare des Geistes, der schopferischen 
Synthese, die eine neue Gestaltung iiber den beiden groBen Aus
pragungen christlich-religiosen Lebens entstehen lassen konnte. So 
bleibt der in der christlichen Idee selbst wurzelnde Gedanke einer 
endlichen Vereinigung alles Getrennten, die ganz geistig und universal 
verstandene Una sancta ecc1esia catholica, nicht als moglicher Gegen
stand irgendeiner rationalen oder machtpolitischen Einwirkung, son
dem alle'in als Gegenstand des Glaubens! 

1) Diese rationalistische Tendenz zum Uberkonfessionellen spielt auch in der 
deutsch-katholischen Bewegung eine Rolle. Der Altkatholizismus dagegen, der an 
der bischoflichen Sukzession und der Objektivitiit der sakramentalen Gnadenmit
teilung. also am Amtscharisma festhiilt. entspricht ganz dem Kirchentypus. obwohl 
auch er gewisse Unionsbestrebungen (Beziehungen zu der anglikanischen und der 
griechischen Kirche) vertritt. 
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Professor an der Universitat Heidelberg. 

Erster B and. Mit einem Geleitwort von Wilhelm Windelband nebst 
zwei Bildnissen des Verfassers und einem Namen- und Sachregister. 
I. Philosophie und Rechtsphilosophie - II. Zur schonen Literatur 
- III. Auf Lebende und Tote - IV. UniversiHit - V. Das 
Prorektoratsjahr. (486 S.) 19II. 10 Goldmark 

Zweiter Band: Mit einem Namen- und Sachregister. VI. Rechts
geschichte und Geschichte der politischen Ideen. VII. Staats
lehre, Politik und Staatsrecht. VIII. Volkerrecht. (594 S.) 19II. 

12 Goldmark 
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