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1. Einleitung

Bevor die Salesianer Don Boscos ihre Wìrksamkeit nòrdlich der Alpen ent- 
falten konnten, hatten hier làngst intensive Diskussionen tìber die gesellschaft- 
liche Bedeutung ihrer Arbeit eingesetzt.1 Diesem Umstand soli im vorliegenden

* Salesianer, Professor der Kirchengeschichte - PTH Benediktbeuera (Bayem).

1 Z u r fnihen deutschsprachigen Don-Bosco-Literatur cf Eugenio Valentini, La lettera
tura tedesca su Don Bosco nell’ottocento, in «Salesianum» 28 (1966) 719-739; Biagio R u bino , 
Der Einflufi von Giovanni Bosco im deutschen Sprachraum. Milano, Diss., Università Com
merciale Luigi Bocconi, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 1972/73, pp. 36-128; Jo
hannes W ielgoss , Aus Gottes Kraft im Dienst am Menschen. Drei Wegbereiter der salesiani- 
schen Idee in Deutschland: Johann Baptist Mehler, Johannes Janssen und Leonhard Habrich 
(= Schriftenreihe zur Pflege salesianischer Spiritualitat 30). Ensdorf, Salesianer-Druckerei 
1991; Pietro BRAIDO, «Poveri e abbandonati, pericolanti e pericolosi»: pedagogìa, assistenza, 
socialità nell’«esperienza preventiva» di don Bosco, in «Annali di storia dell’educazione e 
delle istituzioni scolastiche» 3 (1996) 183-236; Stanislaw Z im niak , Salesiani nella Mitteleu-
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Aufsatz Rechnung getragen werden, und es wird sich dazu als hilfreich erweisen, 
zunachst einige Handlungsstrategien der deutschen Katholiken des spàten 19. 
Jahrhunderts hinsichtlich der sozialen Frage zu betrachten, um anschliefiend die 
Don-Bosco-Rezeption sowie die Bedeutung der Salesianischen Mitarbeiter fiir 
die Verbreitung und Umsetzung der Ideen Don Boscos in den Blick zu nehmen. 
Des weiteren wird der Frage nachzugehen sein, welcher Stellenwert der vermu- 
teten oder tatsàchlichen Niitzlichkeit salesianischer Arbeit zugemessen wurde, als 
man sich nach der Jahrhundertwende bemiihte, in DeuLschland Niederlassungen 
des Ordens zu eròffnen.

Der Forschungsstand hinsichtlich der hier aufgeworfenen Probleme kann 
nur in Teilbereichen als zufriedenstellend bezeichnet werden. Insbesondere hat 
man dem sozialen Kontext, in dem sich die salesianische Vor- und Frtihge- 
schichte in Deutschland abspielte, bislang nur wenig Interesse entgegengebracht. 
Die zablreichen, jedoch sehr unterschiedlichen und vor allem sehr verstreuten 
Quellen zu dieser Geschichte sind bei weitem noch nicht ausgeschopft worden.

2. Die katholische Kirche Deutschlands und dìe soziale Frage

Fiir die katholische Kirche Deutschlands waren die sozialen Belange ab der 
Mitte des 19. Jahrhunderts ein zentrales Thema.2 Zahlreiche neue (Schwestem-) 
Orden entstanden, die sich hauptsachlich der Krankenpflege, der Erziehung und 
der Bildung widmeten.3 Auf die unmittelbare Behebung menschlicher Not aus

ropa. Preistoria e storia della provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sales 
(1868 ca. - 1919). (= Istituto Storico Salesiano. Studi 10). Roma, LAS 1997, pp. 45-47; Herbert 
D iekm ann , Bibliografia generale di don Bosco. Voi. E. Deutschsprachige Don-Bosco-Uteratur 
1883-1994 (= Istituto Storico Salesiano. Bibliografie 2). Roma, LAS 1997; Norbert W olff, 
Viete Wege fùhren nach Deutschland. Uberlegungen zur salesianischen Geschichte der Jahre 
1883-1922 (= Benediktbeurer Hochschulschriften 15). Munchen, Don Bosco Verlag 2000.

2 Aus der Filile der einschlagigen Literatur seien nur genannt: E[phrem] Filthaut, 
Deutsche Katholikentage 1848-1958 und soziale Frage. Essen/R., Driewer 1960; Bernhard 
Hanssler, Die Kirche in der Gesellschaft. Der deutsche Katholizismus und seme Organisa- 
tionen im 19. und 20. Jahrhundert. Paderbom, Bonifacius 1961; Baldur Hermans, Das Pro
blemi der Sozialpolitik und Sozialreform auf den deutschen Katholikentagen von 1848 bis 1891. 
Ein Beitrag zur Geschichte der katholisch-sozialen Bewegung. Bonn, Diss., Phìl. Fak. 1972; 
Klaus Schatz, Zwischen Sdkularisation und Zweitem Vatikanum. Der Weg des deutschen 
Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt/M., Rnecht 1986, pp. 143-180; Jochen- 
Christoph Kaiser - Wilfried Lem  (Hg.), Soziale Reform im Kaiserreìch. Protestantismus, 
Katholizismus und Sozialpolitik (= Konfession und Gesellschaft 11). Stuttgart, Kohlhammer 
1997; Erwin Gatz (Hg.), Caritas und soziale Dienste (= Geschichte des kirchlichen Lebens in 
den deutschsprachigcn Làndem seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die katholische Kirche 5). 
Freiburg/Br., Herder 1997.

3 Cf K. S chatz, Zwischen Sdkularisation und Zweitem Vatikanum..., pp. 149-160; Wolf
gang Schaffer - Erwin G atz, Sozial-caritative Orden, in E. G atz (Hg.), Caritas und soziale 
Dienste..., pp. 91-110; Relinde M eiw es, «Arbeiterinnen des Herm». Katholische Frauenkongre- 
gationen im 19. Jahrhundert (= Geschichte und Geschlechter 30). Frankfurt/M., Campus 2000.
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einer christlichen Motivation heraus zielten auch die seit 1845 in Deutschland 
tatigen Vinzenzkonfercnzcn ab, aus Laien bestehende Vereine, die in der Regel 
auf Pfarrebene organisiert waren.4 Es blieb jedoch nicht allein bei der «caritativen 
Antwort»5 der Kirche; dariiber hinaus gab es Bestrebungen, die gesellschaftlichen 
Zustandc zu reformieren. Der Kòlner Priester und Gesellenvater Adolph Kolping 
(1813-1865)6 kann als Vorlàufer dieser Bestrebungen angesehen werden, die vor 
allein mit dem Namen des Mainzer Bischofs Wilhelm Emmanuel von Ketteler 
(1811-1877)7 verbunden sind.

In den 1870er Jahren, der Zeit des Kulturkampfes, sahen sich mehrere Kon- 
gregationen gezwungen, Deutschland zu verlassen - mit der Folge, daB entlang 
der deutschen Grenze auf niederlàndischem und belgischem Gebiet Grdensnie- 
derlassungen gegrlindet wurden.8 Zur selben Zeit verzeichnete die Industrialisie- 
rung grofie Fortschritte, was zum Entstehen neuer sozialer Probleme fuhrte, 
welche auf verschiedenen Katholikentagen zur Sprache gebracht wurden. Regel- 
maBig wies man dabei auf den moglichen Beitrag der im Exil befindlichen Ge- 
meinschaften hin und forderte deren Ruckkehr, so etwa 1883 in Dusseldorf, 1885 
in Mimster, 1886 in Breslau, 1888 in Freiburg/Breisgau und 1889 in Bochum.9 
Auf dem Katholikentag des Jahres 1891, der in Danzig stattfand, wurde die 
Tàtigkeit der Orden als wirksames Mittel gegen das Erstarken der Sozialdemo- 
kratie bezeichnet,10 der sich mittlerweile viele Arbeiter zugewandt hatten. Noch 
waren alleidings die Kulturkampfgesetze nicht gànzlich aufgehoben, und flir 
MSnnerorden, die sich im Bildungs- und Erzìehungsbereich bet&tigten, war es 
mit Schwierigkeiten verbunden, sich in Deutschland niederzulassen.11 Einige Ka- 
tholikentage befaBten sich explizit mit der Lehrlingsfrage. 1882 wurde in Frank- 
furt/Main eine Empfehlung zur Errichtung von katholischen Heimen fur dieje- 
nigen Lehrlinge ausgesprochen, die nicht bei ihren Eltem oder Meistem wohnen 
konnten.12

4 Dazu etwa Ewald P rie, Katholische Wohlfahrtskultur im Wilhelminischen Reich: Der 
«Charitasverband flir das katholische Deutschland», die Vìnzenzvereine und der <kommunale 
Sozialliberalismus>, in J.-C. K a ise r  - W. L o t h  (Hg.), Soziale Reform im Kaiserreich..., 
pp. 184-201.

3 K. S chatz, Zwischen Sàkularisation und Zweitem Vatikanum..., p. 149.
6 Zu ihm Heinrich F estino , Kolping, Adolph, in LThK3 VI coll. 203-204.
7 Zu ihm Erwin Gatz, Ketteler, Wilhelm Emmanuel, in LThK3 V coll. 1413-1414.
8 Cf Rita MOllejans, Klóster im Kulturkampf. Dìe Ansiedlung katholischer Orden und 

Kongregatìonen aus dem Rheinland und ihre Klostemeubauten im belgisch-niederìSndischen 
Grenzraum infolge des preufiìschen Kulturkampfes (= Verdffeatlichungen des BischOfUchen 
Diòzesanarchivs Aachen 44). Aachen, Einhard 1992.

9 Belege bei E. F ilthaut, Deutsche Katholikentage..., pp. 89-90, 95, 100,107 u. 114.
10 Ibid., 120.
11 Cf Peter H àger , Klóster nach dem Kulturkampf. Zur preufiìschen Genehmigungspo- 

litik gegenuber den katholischen Mànnerorden in der Provinz Westfalen zwischen 1887 und 
1919 (= Veroffentlichungen zur Geschichte der mitteldeutschen Kirchenprovinz 11). Pader- 
bom, Bonifatius 1997.

12 E. F ilthaut, Deutsche Katholikentage..., p. 87.
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Zu einer typischen Erscheinung im deutschen Katholizismus entwickelten 
sich die verschiedenen Vereine und Verbande, die ihren Teil dazu beitrugen, dafi 
die katholischen Arbeiter der Kirche nicht vollends entfremdet wurden. 1880 
wurde in Aachen der Verein «Arbeiterwohl»13 gegrundet, an dessen Spitze der 
Monchengladbacher Untemehmer Franz Brandts (1834-1914)14 als Pràsident und 
der Paderbomer Diozesanpriester Franz Hitze (1851-1921)15 als Generalsekretar 
sowie als Chefredakteur der Vereinszeitschrift standen. Ziel des Vereins, der nie 
iiber eine grafie Mitgliederzahl verfiigte, wohl aber die Funktion eines «Katalysa- 
tors»16 fìir weitere Vereinsgrtìndungen im Bereich des Sozialkatholizismus aus- 
iibte, war es, den Arbeiterstand auf religiòs-sittlichem wie auf materiellem Gebiet 
zu fòrdem.

Breiter angelegt als die Wirksamkeit des Vereins «Arbeiterwohl» war die 
des «Volksvereins fìir das katholische Deutschland»,17 der 1890 in Kòln ge- 
griindet wurde und gleichfalls seinen Sitz in Mònchengladbach nahm - mit 
Brandts als 1. Vorsitzendem und Hitze als Schriftfuhrer. In den Griindungssta- 
tuten hieB es, daB der Verein die «Irrthumer» und «Umsturz-Bestrebungen auf 
socialem Gebiete» bekampfen und auBerdem die «christliche Ordnung in der 
Gesellschaft» verteidigen wolle.18 Zur Erreichung dieser Ziele widmete er sich 
vor allem der Bildungs- und Schulungstàtigkeit.

Um die Jahrhundertwende erwies es sich als notwendìg, die sozialen Akti- 
vitaten der deutschen katholischen Kirche nicht nur in organisatorischer Hinsicht 
zu btindeln, sondem auch fachlich zu qualifizieren. 1897 kam es - wiederum in 
Koln - zur Grundung des «Charitasverbandes fiir das katholische Deutschland»,19

13 Cf Wolfgang L òhr , «Arbeiterwohl». Verband katholischer Industrieller und Arbeiter - 
freunde. Mitglieder und Mitgliederstruktur des Vereins 1888, in «Rheinische Vierteljahrs- 
blàtter» 41 (1977) 103-107; Norbert Klinkenberg , Sozialer Katholizismus in Mònchenglad
bach. Beìtrag zum Thema Katholische Kirche und Soziale Frage im 19, Jahrhmdert (= Verof- 
fentlichungen des Bischóflichen Diozesanarchivs Aachen 38). Mònchengladbach, Kiihlen 
1981; Wilfried L oth , Die deutschen Sozialkatholiken in der Krise des Fin de siècle, in J.-C. 
K aiser  -  W. L oth  (Hg.), Soziale Reform im Kaiserreich..., pp. 128-141, hier 131-132.

14 Zu ihm Helmut Josef Patt, Brandts, Franz, in LThK3 II col. 633.
15 Zu ihm Hubert Mockenhàupt, Hitze, Franz, in LThK3 V col. 172.
16 K arl G abriel, Sozial-katholische Bewegung, in «Gebt Zeugnìs von eurer Hojfhung». 93. 

Deutscher Katholikentag 10.6.-14.6.1998 in Mainz. Dokumentation. Kevelaer, Butzon & Bercker 
1999, pp. 504-514, hier 509. C f E. F rie, Katholische Wohlfahrtskultur..., pp. 188-189 u. 195.

17 Cf H orstw alter H eitzer , Der Volksverein fiir das katholische Deutschland im Kaiser
reich 1890-1918 (= Verbffentlichungen der Kommission fìir Zeitgeschichte B 26). Mainz, Grii- 
newald 1979; K. Schatz, Zwischen Sàkularisation und Zweitem Vatikanum..., pp. 170-180; 
Gotthard Klein , Der Volksverein fiir das katholische Deutschland 1890-1933. Geschichte, Be- 
deutung, Untergang (= Veròffentìichungen der Kommission fiir Zeitgeschichte B 75). Pader- 
bom, SchSningh 1996; Wilfned L oth , Der Volksverein fur das katholische Deutschland, in J.- 
C, Kaiser  - W. L oth  (Hg.), Soziale Reform im Kaiserreich..., pp. 142-154.

18 «Statuten des Volksvereins fiir das katholische Deutschland. (von 1890)», in H . 
H eitzer , Der Volksverein..., pp . 299-300, hier 299.

19 Cf Michael M anderscheid  - Hans-Josef W ollasch (Hg.), Lorenz Werthmann und die 
Caritas. Aufgegriffenes und Liegengelassenes der Verbandsgriindung im Jahr 1897. Frei-
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der seinen Sitz in Freiburg/Breisgau hatte und dessen erster Pràsident der aus 
dem Bistum Limburg stammende Freiburger Bischofskaplan und Italienerseel- 
sorger Lorenz Werthmann (1858-1921)20 wurde.

3. Die Don-Bosco-Rezeption in Deutschland

3.1 Anfànge der deutschsprachigen Don-Bosco -Literatur: Johannes Janssen, 
Charles d’Espiney und Albert du Boys

Johannes Janssen (1853-1898),21 der Bruder des Grlìnders der Societas 
Verbi Domini, veroffentlichte 1885 in der Ordenszeitschrift «Stadt Gottes» eine 
Serie von Aufsatzen iiber Don Bosco,22 die er noch im selben bzw. im folgenden 
Jahr als eigenstàndiges Biichlein herausgab.23 Er war der erste Deutsche, von 
dem bekannt ist, daB er iiber Don Bosco schrieb 24 Ihm ging es in erster Linie um 
die Persònlichkeit des Turiner Jugendseelsorgers, seine priesterliche Haltung und 
seine christlich motivierte Erziehungstàtigkeit. Offensichtlich benutzte er eine 
oder mehrere franzòsische Vorlagen. Janssen kannte auBer dem Bulletin Salésìen 
auch die Don-Bosco-Biographic von Charles d’Espiney (1824-1891).25

burg/Br., Lambertus 1989; caritas '97. Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes. 
Freiburg/Br., DCV 1996; E. Frie , Katholische Wohlfahrtskultur... ; Hans-Josef W ollasch , Lo
renz Werthmann und der Deutsche Caritasverband, in E. G atz (Hg.), Caritas und soziale 
Dienste..., pp. 173-183; Michael M anderscheid  - Hans-Josef W ollasch  (Hg.), Die ersten 
hundert Jahre. Forschungsstand zur Caritas-Geschichte. Freiburg/Br., Lambertus 1998.

20 Zu ihm M . M a n d er sch eid  - H.-J. W o lla sch  (Hg.), Lorenz Werthmann und die 
Caritas..., passim.

21 Zu ihm J. W ie lg o s s ,  A us Gottes Kraft..., pp. 12-18; Josef A l t ,  Arnold Janssen. 
Lebensweg und Lebenswerk des Steyler Ordensgriinders (= Studia Instituti Missiologici 
Societatìs Verbi Divini 70). Nette tal, Steyler Veri. 1999.

22 Johannes Janssen , Don Bosko und die Gesellschaft des hi. Franz von Sales, in «Die 
heilige Stadt Gottes» 8 (1885) 158-159, 171-174, 206-208, 222-224, 238-239, 244-247, 270- 
272, 283-287, 292-295 u. 312-316. Bibliographische Angaben nach H. D iekm ann , Bibliografìa 
generale di don Bosco..., p. 33.

23 Mir liegt die dritte Auflage dieses Werkes vor - mìt einem Vorwort Johann Baptist 
Mehlers vom 8. September 1885, einem Imprimatur des Bistums Roermond vom 14. Oktober 
1885 und einem SchluBkapitel iiber den am 31. Januar 1888 erfolgten Tod Don Boscos: 
J[ohannesj Janssen , Don Bosco und das Oratorium vom hi. Franz v. Sales. Lebensbild eines 
gottbegeis.erten Erziehers der Gegenwart. Steyl, Missionsdruckerei [s. d., ca. 1888]. Cf H. 
D iekm ann , Bibliografia generale dì don Bosco..., p. 23.

24 So E. V a le n tin i ,  La letteratura tedesca su Don Bosco..., p. 733; J. W ie lg o ss , Aus 
Gottes Kraft..., p. 12. Allerdings fìihrt H. Diekm ann , Bibliografìa generale di don Bosco..., p.
64 einen anonymen Artikel aus dem Jahre 1883 an, der mòglicherweise von einem Deutschen 
verfaBt worden ist: Don Bosko, in «Pastoralblatt fiir die Diòzese Augsburg» 26 (1883) 79-80.

25 Cf P. B ra id o , «Poveri e abbandonati, pericolanti e pericolosi»..., p. 16, J. WIELGOSS, 
Aus Gottes Kraft..., p. 16. Die Originalausgabe von d’Espineys Werk war 1881 im franzòsi- 
schen Nizza erschienen. Zu d’Espiney cf S. Z im niak , Salesiani nella Mitteleuropa..., p. 44.



260 NORBERT WOLEF

Eine deutsche Ùbersetzung des letztgenannten Werkes war bereits 1883 in 
Miinster erschienen und wurde 1886 neu aufgelegt.26 Auch dieses Buch bestand 
zum grÒBten Teil aus Anekdoten. Der ehemalige Apostolische Vikar der nordi- 
schen Missionen und Luxemburgs, Msgr. Johann Theodor Laurent (1804-1884),27 
der mittlerweile als geistlicher Leiter der Schwestem vom armen Kinde Jesus28 
im niederlàndischen Simpelveld lebte, hatte diese Ùbersetzung angeregt und ein 
Vorwort dazu verfafìt29 Laurent muB eindeutig als Repràsentant des Ultramonta- 
nismus angesehen werden.

Auf die Bedeutung des ultramontanen Milieus fur die Verbreitung der sale- 
sianischen Ideen verweist ebenfalls die Tatsache, daB die deutsche Ùbersetzung 
der Don-Bosco-Biographie von Albert du Boys (1804-1889)30 1885 im Mainzer 
Verlag Kirchheim erschien, der seit 1821 die bekannte Zeitschrift «Der Katholik» 
herausbrachte. In dieser Zeitschrift wurde noch im selben Jahr eine uberaus posi
tive Rezension zu du Boys’ Werk abgedruckt, die dazu geeignet war, eine breitere 
deutsche Leserschaft auf den Turiner Priester aufmerksam zu machen.31 Don 
Bosco selbst zog ubrigens du Boys’ Biographie der von d’Espiney vor, da sie 
nicht nur eine Lebensbeschreibung bot, sondem auch das Praventivsystem aus- 
fuhrlich behandelte.32

3.2 Betonung der sozialen Bedeutung Don Boscos: Johann Baptist Mehler

Im Juni 1885 begab sich ein junger Regensburger Diòzesanpriester fur ei- 
nige Wochen ins Turiner Oratorium, um die Tàtigkeit Don Boscos naher kennen- 
zulemen. Johann Baptist Mehler (1860-1930),33 der die franzòsische Sprache be-

26 Charles d ’E spiney , Don Bosco. Miinster, Leinerdruck Leipzig 1883. Die erste Auflage 
dieser deutschen Ùbersetzung lieB sich nur bibliographisch ermitteln. 1886 erschien eine 
zweite Auflage: Karl d ’E spiney , Don Bosko. Aus dem Leben eines beruhmten Zeitgenossen. 
Miinster, Schoningh 1886.

27 Zu ihm Erwin G atz, Laurent, Johann Theodor, in Gatz B 1803, pp. 433-436; Robert 
O. M. Claessen , Johannes Theodor Laurent. Sein politisches, sozialfUrsorgliches und pasto- 
rales Wirken. Bonn, Diss., Kath.-theol. Fak. 1983; Georges H ellinghausen , Kampf um die 
Apostolischen Vikare des Nordens. J. Th. Laurent und C. A. Liipke. Der H i Stuhl und die 
protestantischen Staaten Norddeutschlands und Dànemark um 1840 (= Miscellanea Historiae 
Pontificiae 53). Roma, Pontificia Università Gregoriana 1987, pp. 76-81.

28 Zu dieser Kongregation cf R. M eiw es , «Arbeiterinnen des Herrn»..., pp. 29-50 u. 
passim.

29 K. d ’E spiney , Don Bosko..., pp. 4-6. Dieses Vorwort tràgt die Datumsangabe: «Um 
Ostem 1882».

30 Albert Du Bois, Dom Bosco und die fromme Gesellschaft der Salesianer. Mainz, 
Kirchheim 1885. Die Originalausabe des Werkes war 1884 in Paris erschienen. Zu du Boys 
cf S. Z imniak , Salesiani nella Mitteleuropa..., p. 45.

31 «Der Katholik» 65 (1885) Nr. 2, pp. 109-111.
32 Cf Francis D esr a m a u t , Don Bosco en son temps (1815-1888). Torino, SEI 1996, 

p. 1172.
33 Zu ih m  Georg S ò ll , Die Salesianer Don Boscos (SDB) im deutschen Sprachraum 

1888-1988. Riickblick zum 100. Todestag des heiligen Johannes Bosco (31. Januar 1988), des
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herrschte und d’Espiney gelesen hatte - moglicherweise allerdings schon in der 
deutschen Ùbersetzung -, stammte aus Tirschenreuth in der nòrdlichen Oberpfalz 
und war 1884 zum Priester geweiht worden. Nach verschiedenen Tatigkeiten als 
Aushilfspriester kam er 1886 als Expositus in die oberfrànkischè Diaspora nach 
Selb.34 1892 wurde er Religionslehrer in der Bischofsstadt Regensburg, wo er 
auBerdem fiir mehrere katholische Verbànde als Pràses bzw. Diozesanvertreter 
wirkte.

Am 2. Juli 1885 erhielt Mehler von Don Bosco die schriftliche Erlaubnis, in 
seinem Namen und nach seiner Methode zum Wohl der deutschen Jugend zu ar- 
beiten und ebenso die Schriften von und iiber Don Bosco wie auch das Bollettino 
Salesiano ins Deutsche zu ubersetzen.35 Bine erste Gelegenheit, den Turiner Or- 
densgrimder in Deutschland bekannt zu machen, ergab sich wahrend des Katholì- 
kentags, der vom 30. August bis zum 3. September im westfàlischen Miinster 
stattfand.36 Zu den 2.400 Mitgliedem der «General-Versammlung der Katholiken 
Deutschlands» zahlten neben Mehler unter anderem die schon erwahnten Mon
chengladbacher Sozialreformer Franz Brandts und Franz Hitze, der Kòlner Kauf- 
mann und Vorsitzende des dortigen Vinzenzvereins, Franz Rody, und der Miin- 
chener Diozesanpriester Johann Nepomuk Werner (1853-1911).37 Bei ubar einem 
Drittel der Mitglieder dìirfte es sich um Priester oder Theologiestudenten gehan- 
delt haben. Hinzu kamen 2.600 stMndige Teilnehmer, 7.000 Besucher einzelner 
Veranstaltungen und 9.000 Besucher der begleitenden Kunstausstellung.38

Wichtig in unserem Zusammenhang erscheint Mehlers Diskussionsbeitrag 
vom 2. September 1885.39 Der junge Geistliche beklagte hier, daB die «Verwilde- 
rung und Verwahrlosung der Jugend» immer mehr um sich greife, da den Arbei- 
terfamilien die Zeit fehle, ihre Kinder in ausreichendem Mafie zu beaufsichtigen.

Grunders der «Gesellschaft des heiligen Franz von Sales». Miinchen, Don Bosco Verlag 1989, 
pp. 24-25; Michael Am m ich, Johann Baptist Mehler (1860-1930). Erzieher und Sozialpolitiker, 
in Georg Schwaiger (Hg.), Lebensbilder aus der Geschichte des Bistums Regensburg (= 
Beitrage zur Geschichte des Bistums Regensburg 23/24). Regensburg, Verein fìir Regensburger 
Bistumsgeschichte 1989/90, pp. 883-889; J. W ie lg o ss , A us Gottes Kraft..., pp. 6-11; Wolfgang 
Dmiz, Johann Baptist Mehler (1860-1930). Seelsorger, Erzieher und Polìtiker. Regensburg, 
unvetèff. Dipl.-Arb., Kath.-theol. Fak. 1999.

34 Cf Mehler an Bosco, Selb, [s. d., Ende 1886], FDB 1.751 DI I .
35 Bosco an Mehler, Turin, 2. Juli 1885, FDB 2.652 B 5.
36 Zum Munsteraner Katholikentag Verhandlungen der XXXIL General-Versammlung 

der Katholiken Deutschlands zu Miinster i. W. vom 30. August bis 3. September 1885. Nach 
stenographischer Aufzeichnung herausgegeben vom Local-Comité. Miinster, Commissions- 
Verl. <Westfalischer Merlato 1885.

37 Zu ihm Hans-Jòrg Nesner, Johann Nepomuk Werner (1853-1911). Ein Pionier katho- 
lischer Jugendarbeit im 19. Jahrhundert (= Aus dem Pfarrarchiv von St. Peter in Miinchen 8). 
Miinchen, Stadtpfarramt St. Peter [s. d., ca. 1998].

38 Verhandlungen der XXXII. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands..., 
pp. 428-485. Die Zahl der mitwirkenden Geistìichen laBt sich nicht genau eruieren, da einige 
von ìhnen unter Berufsbezeichungen wie «Professor», «Rektor» o. a. angefiihrt wurden.

39 Ib id pp. 218-219. Die folgenden Passagen aus dieser Rede ohne weiteren Nachweis.
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Somit seien diese Kinder den Gefahren der Strafie ausgesetzt, die fiir sie zur 
«Vorschule des Verbrechens» werde. Er wies darauf hin, daB die Berliner Polizei 
im Jahre 1884 allein «560 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren» der «Zwangser- 
ziehung» uberstellt habe. Da die Freimaurer und die Liberalen uberkonfessionelle 
Knabenhorte und Asyle grundeten, so Mehler, miisse die katholische Kirche in 
dieser Angelegenheit ebenfalls aktiv werden. AuBerdem gelte es, sich der Lehr- 
linge anzunehmen, von denen viele nicht iiber die Moglichkeit verfugten, bei 
ihren Meistem zu wohnen und zu essen, was moralische Probleme nach sich 
ziehe. Mehler fuhr fort, man habe sich die Frage zu stellen, wie auf die genannten 
Herausforderungen zu reagieren sei, und er lieferte auch gleich eine Antwort: 
Don Bosco «ist der grafie Loser der socialen Frage». Nachdem man auf verschie- 
denen Katholikentagen iiber die Lehrlingsfrage nur gesprochen habe, sei es jetzt 
an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen. Und so mòchte «man min in 
Kòln, Mainz und vielleicht in Mùnchen nach der Weise des Don Bosco arbeiten».

Der Miinsteraner Katholikentag sprach sich schliefilich fiir die Griindung 
von katholischen Heimen aus:

«Die G[eneral]-V[ersammlung] empfìehlt dringend die Errichtung von katholischen 
Asylen Jur Knaben und Lehrlinge, katholische Extemate und Internate gegeniiber 
den religionslosen Knabenhorten, sie weist hin auf die desfallsigen [!] aufìerordent- 
lichen Erfolge des Dom Bosco und die Theilnahme [!] an der Vereinigung der sale
sianischen Mitarbeiter».40

Gleich nach dem Katholikentag begab Mehler sich ins niederlandische Steyl 
zu Johannes Janssen. Am 8. September 1885 verfafite er ein Vorwort zu dessen 
Don-Bosco-Biichlein,41 wobei er im wesentlichen die zuvor in Mùnster 
geàufierten Gedanken wiederholte. Dieses Vorwort bildete gewissermaBen den 
Auftakt zu Mehlers literarischer Tàtigkeit42 1886 erschien ein Artikel Mehlers 
iiber «Don Bosco und seine socialen Schopfungen» in der von Franz Hitze redi- 
gierten Zeitschrift «Arbeiterwohl».43

Im Jahre 1893 verfaBte Mehler ein ausfiihrlicheres Werk mit dem Titel: 
«Don Bosco’s sociale Schopfungen»,44 das hier kurz beleuchtet werden soli. Im 
Vorwort nannte Mehler die «Pràsides von Lehrlingsvereinen» und die Vorstande 
von Erziehungseinrichtungen als Adressaten des Buchs 45 das wohl auch dem

40 Ibid., p. 398.
41J. Ja n ssen , Don Bosco und das Oratorium..., pp. V-VII.
42 Ùberblicke iiber seine Schriften bei M. Am m ich , Johann Baptist Mehler..., pp. 888- 

889; H. D iekm ann , Bibliografia generale di don Bosco..., lt. Register.
43 Johann Baptist M eh ler , Don Bosco und seine socialen Schopfungen, in «Arbeiter

wohl» 6 (1886) 1-17. Bibliographische Angaben nach H. D iekm ann , Bibliografia generale di 
don Bosco..., p. 33.

44 J[ohann] B [ap tist] M eh ler , Don Bosco ’s sociale Schopfungen, seine Lehrlingsver- 
sammlungen und Erziehungshàuser. Ein Beitrag zur Lósung der Lehrlingsfrage. R egensburg, 
M anz 1893.

«  Ibid., pp. V-VI.
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Zweck dienen solite, neue Salesianische Mitarbeiter zu werben. Im ersten Haupt- 
teil schilderte Mehler das Leben Don Boscos und die Eindriicke, die er selbst bei 
seinem Besuch im Juni 1885 in Twin gewinnen konnte. Im zweiten Hauptteil 
druckte er «Don Boscos Regeln fur die Sonntagsversammlungen der Lehrlinge» 
ab, im dritten Hauptteil «Don Boscos Vorschriften flir seine Erziehungsanstalten» 
und im vierten Hauptteil die Regeln flir die Salesianischen Mitarbeiter.

Tmmer wieder kam Mehler darauf zu sprechen, daB die Arbeit Don Boscos 
auch fur Deutschland Modellcharakter besitze, wo Adolph Kolping viel flir die 
Gesellen geleistet habe,46 wo es nun aber gelte, sich der Lehrlinge und der jungen 
Aibeiter anzunehmen:

«Don Bosco bleibt fiir uns in den socialen Wirmissen, wo so viele Irrlichter locken, 
ein leuchtender Stem, der auch dem Norden seìn Licht spendet, zu neuer Arbeit fur 
die deutsche Jugend, Allerdings sind die Verhaltnisse und Aufgaben in Deutschland 
ganz anderer Art, dennoch konnen wir von Don Bosco und in seinen Anstalten viel 
leraen zur Lòsung der schwierigen Lehrlingsfrage. In diesem Sinne sind Don 
Boscos sociale Schòpfungen nicht bloB italienisch, sondem katholisch, uni verseli, 
allgemein!».47

Mehler verband sein Pladoyer fiir die Schaffung von Einrichtungen im 
Geiste Don Boscos mit einer Wamung davor, daB die betreffenden Jugendlichen 
ansonsten Gefahr liefen, zu «Vagabunden, Socialdemokraten und Rebellen» zu 
werden.48

Nicht nur als Schriftsteller, sondem auch als Redner machte er sich dafiir 
stark, daB die katholische Kirche offen fiir die Lehrlingsfrage blieb. Als auf den 
Katholikentagen 1890 in Koblenz, 1892 in Mainz und 1893 in Wurzbuig die PrS- 
sides der katholischen Lehrlingsvereine Deutschlands zusammenkamen, themati- 
sierte er die geschichtliche Entwicklung des Lehrlingswesens und dessen gesetz- 
liche Grundlagen 49 Seit 1892 fiihrte der Volksverein fiir das katholische Deutsch
land «praktisch-soziale Kurse» durch, die der Schulung von Multiplikatoren 
dienen sollten. Am ersten dieser Kurse, der vom 20. bis zum 30. September 1892 
in Mònchengladbach stattfand, nahmen insgesamt 580 Personen teil. Unter den 
Referenten befand sich Johann Baptist Mehler, der iiber Lehrlings- und Miitter- 
vereine sowie iiber die soziale Bedeutung der Werke Don Boscos sprach.50

Verschiedentlich ist in der Literatur bemangelt worden, daB Mehler Don 
Boscos Wirken allein von der sozialen Dimension her interpretiert und somit den 
Blick fiir dessen padagogisches Anliegen verstellt habe.51 Tatsachlich nahm

^Ibid., p. 2.
47 Ibid., p. 25.
** Ibid., p. 8.
49 E. F ilthaut, Deutsche Katholikentage..., p. 129.
50 H . H eit z e r , Der Volksverein fu r  das katholische Deutschland..., pp . 533-534 ; W. 

DlDTZ, Johann Baptist Mehler..., p. 44.
51 So Kurt Gerhard Fischer in seinem Kommentar zu den von ihm edierten Texten Don 

Boscos: Giovanni Bosco, Pàdagogik der Vorsorge, besorgt v. Kurt Gerhard Fischer unter
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Mehler, dem bewuBt war, daB sich die Arbeitsweise Don Boscos nicht ohne wei- 
teres von Italien nach Deutschland iibertragen lieB, in seinen Schriften durchaus 
Bezug auf den Padagogen Don Bosco. Dies geschah etwa, indem er die Vorziige 
des Pràventivsystems gegentiber dem Repressivsystem herausstellte52 oder indem 
er Texte Don Boscos iiber die Bedeutung von Spiel, Musik und Theater fiir die 
Erziehung wiedergab und vor allem auch auf den Gottesdienst und die Sakra- 
mente hinwies.53 Letztlich sah er in Don Bosco «einen christlichen Erzieher und 
Socialpolitiker».54

3.3 Betonung der pàdagogìschen Wìrksamkeit Don Boscos: Lorenz Kellner und 
Leonhard Habrich

Nach dem Miinsteraner Katholikentag und vor allem nach dem Tod Don 
Boscos erschien eine Reihe von Artikeln iiber den Turiner Ordensgriinder in ka
tholischen Zeitschriften, besonders in solchen, die sich an die Lehrerschaft 
wandten.55

Von seiten der wissenschaftlichen Padagogik wurde Don Bosco in Deutsch
land zuerst durch den Trierer Schulrat Lorenz Kellner (1811-1892)56 rezipiert, der 
1886 einen kurzen Beitrag in der Zeitschrift «Der Schulfreund» veròffentlichte57 
und der sich drei Jahre spàter im Rahmen einer Neuausgabe seiner «Kurzen Ge- 
schichte der Erziehung und des Unterrichts» mit Don Bosco befaBte.58 Wenn- 
gleich Kellner gegentiber den bisher genannten Autoren inhaltlich nicht viel 
Neues brachte, so trug er doch entscheidend mit dazu bei, daB Don Bosco unter 
den katholischen Lehrem bekannt wurde.

Durch Kellner wurde Leonhard Habrich (1848-1926),59 der von 1877 bis 
1898 als Seminarlehrer, d. h. als Ausbilder fiir angehende Volksschullehrer in 
Boppard bei Koblenz wirkte und der hier auch die Errichtung eines Lehrlings- 
heims initiierte,60 dazu angeregt, sich mit Don Bosco zu beschaftigen. Habrich 
leistete um die Jahrhundertwende den wohl wichtigsten Beitrag zur Kenntnis der 
Padagogik Don Boscos in Deutschland.61

Mitarb. v. Michele Barelli. Paderbom, Schònigh 1966, p. 165-167. Cf J. W ie lg o ss , A us Gottes 
Kraft..., pp. 10-11.

52 J. M ehler , Don Bosco’s sociale Schòpfimgen..., pp. 15-21.
53 Ibid,, pp. 69-103.
54 Ibid., p. 103 (Hervorhebung nicht im Originai).
55 Beispiele bei H. Diekmann, Bibliografìa generale di don Bosco..., pp. 33-34 u. 47-48.
56 Zu ihm Martin P ersch , Kellner, Lorenz, in BBKL IH coll. 1328-1332.
57 Lorenz K ellner , Don Bosco, in «Der Schulfreund» 42 (1886) 177-188. Bibliographi- 

sche Angaben nach H. D iekm ann , Bibliografia generale di don Bosco..., p. 33.
58 Lorenz Kellner , Kurze Geschichte der Erziehung und des Unterrichtes mit vorwal- 

tender Rucksicht auf das Volksschulwesen, Freiburg/Br. 91889 u. 101890, pp. 277-283.
59 Zu ihm J. W ielgoss , Aus Gottes Kraft..., pp. 19-29.
60 Cf ibid., 21.
61 Cf P. B raido , «Poveri e abbandonati, pericolanti e pericolosi»..., pp. 230-232.
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Zunachsl veifaBte er 1888 und 1889 zwei raehr oder weniger umfangreiche 
Artikel fìir die Trierer Zeitschrift «Der Schulfreund»,62 deren Inhalte 1915 in ein 
noch ausfìihrlicheres Werk mit dem Titel «Aus dem Leben und der Wirksamkeit 
Don Boscos»63 einflossen. Habrich, dem die christliche Erziehung ein besonderes 
Anliegen war, schilderte zunàchst den Lebenslauf Don Boscos und die Entste- 
hung der salesiani schen Werke, um dann die dort angewandten Mittel und 
Grundsatze der Erziehung darzulegen, wobei er immer wieder auf die religiosen 
Elemente zu sprechen kam. An einigen wenigen Stellen befaBte er sich mit der 
sozialen Dimension der Erziehung. So schrieb er etwa im Hinblick auf das 
Praventivsystem:

«Dabei kam ihm [Don Bosco] der Gedanke, daG es doch noch viel lohnender und 
besser wàre, dìe verwahrloste Jugend vor Verbrechen und Lastem und damit vor 
dem Gefàngnisse zu bewahren, als sie erst nach dem Falle im Gefangnis wieder zur 
Tugend zuriickzui'iihren».64

Breiteren Raum nahm der soziale Gedanke in einem Aufsatz ein, den Ha- 
brich 1917 unter dem Titel «Zur Jahrhunderterinnerung der Geburt Don 
Boscos»65 veròffentlichte. Hier wies er unter anderem auf die Wirkungen hin, die 
von Don Bosco und seinem Werk ausgingen:

«Welche Bedeutung der Mann nicht bloB als Padagoge, sondem auch als Helfer und 
Fursorger in den sozialen Nòten des niederen Volkes gehabt hat, das zeigt aufierlich 
ein Blick auf die vielen Millionen, die dureh seine Vermittlung fUr die Besserung 
der Lage der Armsten, besonders der verlassenen Jugend, verwendet worden sind 
[ .. .]» .66

Man merkt es Habrichs Aufsatz an, daB er in der Krisensituation des Ersten 
Weltkriegs entstanden ìst, denn es lassen sich dort einige sehr zeitbedingte Aus- 
sagen finden, die die Realitat des Kriegs betreffen. Nicht zuletzt die Not der Zeit 
war es, die den Autor dazu brachte, die salesianische Tatigkeit nun noch starker 
unter einer sozialen Perspektive zu betrachten und Don Bosco als einen 
Pàdagogen darzustellen, der aufgrund seiner eigenen Biographie Antworten auf 
dìe Probleme der unteren Schichten geben konnte und dessen Engagement fur die 
Kirche und den Staat von Nutzen war:

62 Leonhard H abrich , Ein wahrhaft christlicher Erzieher in unseren Tagen oder: Einiges 
aus dem Leben und Sterben des sehgen Don Bosco, in «Der Schulfreund» 44 (1888) 230-266; 
Id., Don B o s c o s  Mittel und Grundsatze der Erziehung, ibid., 45 (1889) 153-199. Bibliographi- 
sche Angaben nach H. D iekmann, Bibliografia generale di don Bosco..., p. 48.

63 LJeonhard] H a b ric h , A u s dem Leben und der Wirksamkeit Don Boscos. Zur Jahrhun
derterinnerung der Geburt des grojìen Erziehers. Seinen Freunden deutscher Zunge. Steyl, 
Missionsdrackerei 1915.

w Ibid., p. 5.
65 L[eonhard] H a brich , Zur Jahrhunderterinnerung der Geburt Don Boscos, in Rudolf 

H ornich  (H g.), Achtes Jahrbuch des Vereins fìir christliche Erziehungswissenschaft. Kempten, 
Kòsel 1917, pp. 26-41.

66 Ibid., p. 27.
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«Don Bosco ist zunàchst der Mann der werktàtigen sozialen Liebe. Er hatte in 
seiner Jugend, im Verlauf seiner erst spàt und muhsam durchgefuhrten Studien die 
Bitterkeit, die Emiedrigung der Armut bis zur Neige durchgekostet. [...] Darum 
wuBte er gar wohl, wie es dem Armen und Durftigen zumute ist. [...] Nicht Hun- 
derte, nein, Tausende von Knaben und Jtinglingen hat er der Verlassenheit und Ver- 
wahrlosung entrissen und in seinen Oratorien, in seinen Werkstatten und Schulen, in 
seinen Erziehungshausem zu tiichtigen Handwerkem, zu Landwirten, Professoren, 
Priestem usw., vor allem zu guten Staatsbiirgem und eifrigen Christen, erzogen».67

3.4 Versuch einer praktischen Umsetzung: Johann Nepomuk Werner

Im Herbst 1888 bewarb sich Johann Baptist Mehler eigenmàchtig um eine 
kirchliche Stelle in Munchen. Wie der Regensburger Generalvikar vermutete, 
piante er, in der bayerischen Hauptstadt nach dem Beispiel Don Boscos zu 
wirken. Der Gedanke liegt nahe, daB Mehler hier mit seinem Freund Werner zu- 
sammenarbeiten wollte, der 1887 ein Lehrlingsheim gegriindet hatte. Von seiten 
der Regensburger Bistumsleitung, die derartigen Bemìihungen gegeniiber skep- 
tisch eingestellt war, duldete man Mehlers Vorgehen nicht, und er muBte in seiner 
Heimatdiòzese bleiben.68

Johann Nepomuk Werner, der seit 1882 die Stelle eines Benefiziaten an HI. 
Geist in Munchen bekleidete, setzte sich bereits 1884 mit fuhrenden Vertretem 
des Sozialkatholizismus, etwa mit Franz Hitze, wegen der Griindung eines Arbei- 
tervereins in Verbindung, verfolgte diesen Pian aber wegen verschiedener 
Schwierigkeiten nicht weiter und wandte sich der Arbeit mit Lehrlingen zu.69 
Ende Aprii 1885 kam es zur Griindung des Munchener Vereins «Lehrlings- 
schutz», dessen Vorsitzender Werner wurde.70

Werner nahm am Miinsteraner Katholikentag desselben Jahres teil, wo er 
mit Mehler zusammentraf und iiber diesen das Gedankengut Don Boscos kennen- 
lemte. Er wandte sich kurz nach dem Katholikentag direkt an den Turiner Ju- 
genderzieher und schrieb, daB er das salesianische Werk in Deutschland weiter 
bekannt machen mochte. Dazu benòtige er unter anderem einige franzòsische Ex- 
emplare der Satzungen fiir das Oratorium und fiir die Salesianischen Mitarbeiter. 
Auf Veranlassung Mehlers habe er diese Texte schon aus dem Italienischen tiber- 
setzt, und in Kiirze wiirden sie gedruckt.71 Werner teilte weiter mit, daB er als 
Pràses des Vereins «Lehrlingsschutz» in Munchen fungiere, der Hospize fiir

v  Ibid., pp. 28-29.
68 Z um  ganzen Vorgang M . A m m ich , Johann Baptist Mehler..., p. 884; W. D ietz , Johann 

Baptist Mehler..., pp. 25-27.
69 Hans Dieter D enk , Die christliche Arbeiterbewegung in Bayem bis zum Ersten Welt- 

krieg (= Veroffentlichungen der Kommission fiir Zeitgeschichte B 29). Mainz, Griinewald 
1979, p. 108.

70 H.-J. N esn er , Johann Nepomuk Werner..., pp. 14 u. 16-17.
71 J. B. M ehler , Don Bosco’s sociale Schopfungen..., p. VI erwahnt Wemers Mitarbeit 

bei der Ùbersetzung der von Mehler abgedruckten Texte Don Boscos.
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junge Arbeiter grunden mochte, um diese auch in der Freizeit versammeln und 
beaufsichtigen zu kònnen. Er erwàbnte femer, daB die bayerischen Gesetze eine 
direkte Abhangigkeit seines Vereins vom Turiner Mutterhaus nicht zulieBen.72

Somit sah Werner seine eigene Arbeit mit Lehrlingen als salesianisch an, 
auch wenn kein organisatorischer Zusammenhang zum Orden der Salesianer Don 
Boscos hergestellt werden konnte. Ab 1886 setzte er die Planungen in die Praxis 
um, und es kam zur Eirichtung einer Sparkasse fiir Lehrlinge, einer Lehrstellen- 
vermittlung und schlieBlich eines Lehrlingsheims in der Munchener Morassi- 
straBe, das bis zum Jahre 1910 insgesamt 900 Lehrlinge aufhahm73 und bis 1983 
fortbestand.74

Ebenso wie Mehler warb Werner durch Presseartikel und durch Vortrage fur 
die Arbeit mit Lehrlingen. Auf den Ratholikentagen 1890 in Koblenz, 1892 in 
Mainz und 1893 in Wiirzburg referierte er uber die Versammlungen und Asyle 
der Lehrlinge 75

4. Erste Aktivitàten deutschsprachiger Salesianer

In seiner breit angelegten Geschichte der Salesianer Don Boscos im deut
schen Sprachraum hat Georg Sò ll  die Bedeutung der Salesianischen Mitarbeiter 
und der seit 1895 in deutscher Sprache erscheinenden «Salesianischen Nach- 
richten» fiir die Etablierung der Kongregation in Deutschland herausgestellt.76 
Gerade die Ordenszeitschrift, die mit einer Startauflage von 20.000 Exemplaren 
erschien, solite entscheidend dazu beitragen, daB die Salesianer Zulauf aus 
Deutschland, Òsterreich und der Schweiz erhielten.77

Von 1897 bis 1915 besuchten rund 700 junge Manner aus den genannten 
Landem die Ordensschulen in Foglizzo (1897-1899), Cavaglià (1899-1900), Pen- 
ango (1900-1912) und Wemsee (Verzej)/Steiermark (ab 1912). Die meisten von 
ihnen stammten aus Bauem-, Handwerker- oder Arbeiterfamilien.78 250 dieser 
Mariensòhne traten bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs in das salesianische 
Noviziat ein, von denen fast 200 im Orden blieben und die erste Generation der 
deutschen Mitbriider bildeten. Ihre Motivation hatte vor allem darin bestanden, 
Priester zu werden. Im Jahre 1907 konnten vier Schuler des deutschen Spàtberu- 
fenenwerks die Weihe empfangen, 1908 noch einmal vier, 1909 sieben, 1910 elf,

72 Werner an Bosco, Miinchen, 19. September 1885, FDB 1.592 B 7-9.
73 H. D. D enk , Die christliche Arbeiterbewegung..., p. 209.
74 G. S ó ll, Die Salesianer Don Boscos..., p. 25.
75 E. F ilthaut, Deutsche Katholikentage..., p. 129.
76 G. S òll, Die Salesianer Don Boscos..., pp. 22-33. Cf dazu N. W olff , Viete Wege..., 

pp. 24-29.
77 Cf Programm fìir deutsche erwachsene Junglinge, welche sich zum geistlichen und 

Ordens-Stande oder fiir die Missionen berufen fuhlen, in SN 3 (1897) 93-94.
78 APK, Schachtel «Deutsche Provinz, Wien, Nordprovinz», Statistiche degli alunni 

dell’Ist. Germanico - Figli di Maria. C f G. Sóll , Die Salesianer Don Boscos..., pp. 37-38.
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1911 sieben, 1912 elf, 1913 zwolf und 1914 fiinfzehn.79 Damit hàtte geniigend 
Personal zur Verfugung gestanden, um in Deutschland Ordensniederlassungen zu 
eròffnen, was aus politischen Griinden jedoch noch nicht mòglich war. Einige der 
deutschen Mitbriider wurden Missionare in Amerika, andere arbeiteten in Italien 
oder auch in Òsterreich.

Schon in den 1890er Jahren hatten sich die Anfragen aus den deutschspra- 
chigen Lander beziiglich der Griindung von Salesianerhausem gemehrt. Einen er
sten Anlauf, im deutschen Sprachgebiet FuB zu fassen, untemahm der Orden mit 
der 1897 erfolgten Griindung einer Niederlassung im schweizerischen Muri.80 Di- 
rektor dieser «Don Bosco-Anstalt zum hi. Joseph» wurde der aus Lothringen 
stammende spàtere Erzbischof Eugène Méderlet (1867-1934),81 der sich 
bemiihte, Don Bosco in Deutschland bekannt zu machen, unter anderem durch 
die Veròffentlichung einer Biographie82 und weiterer Bucher sowie durch Artikel 
und Anzeigen in den Salesianischen Nachrichten. Das Haus, das in erster Linie 
der Lehrlingsausbildung diente, muBte 1904 aus verschiedenen, vor allem finan- 
ziellen Griinden geschlossen werden.83

Zunàchst ohne grofieren àufieren Erfolg begann auch die salesianische 
Tàtigkeit in der òsterreichischen Hauptstadt Wien, wo 1903 das zweite Ordens- 
haus im deutschen Sprachgebiet eròffhet wurde.84 Die Salesianer ubemahmen 
dort ein Heim fur verwahrloste Jungen in der Tràgerschaft eines Vereins «Kinder- 
schutzstation», wo sie wegen Differenzen mit diesem Verein aber nur bis 1906 
arbeiteten. Griindungsdirektor war der bis dahin mit der Leitung des Hauses in 
Penango betraute Luigi Terrone (1875-1968).85 Zu einer Stabilisierung der Prà- 
senz in Wien kam es erst, als man 1908 mit dem Bau eines eigenen Hauses be
gann und als 1909 der aus Oberschlesien stammende spàtere Kardinal August 
Hlond (1881-1948)86 hier Direktor wurde.87

79 APK, Schachtel «Deutsche Provinz, Wien, Nordprovinz», Statistiche degli alunni 
dell’Ist. Germanico - Figli di Maria.

80 Zur Geschichte dieses Hauses F. Schm id , Die «Don Bosco-Anstalt zum hi. Joseph»..., 
passim.

81 Zu ihm Norbert W olff , Méderlet, Claude Eugène, in BBKL XV coll. 1011-1013; Id., 
Entre la France et VAllemagne, VItalie et la Belgique, la Suisse et l ’Inde. Notes sur la vie 
d ’Eugène Méderlet (1867-1934), in RSS 37 (2000) 345-369.

82 Eugen M éderlet, Don Bosco, ein Apostel der Jugend im 19. Jahrhundert. Muri, Don 
Bosco Anstalt11901 (21902).

83 Die verschiedenen Probleme, die zur SchlieBung des Hauses fuhrten, sind beschrieben 
bei F. Schm id , Die «Don Bosco-Anstalt zum hi. Joseph»..., pp. 317-334.

84 Z u  den salesianischen Anfàngen in Wien cf G. S ùll, Die Salesianer Don Boscos..., 
pp. 48-52; S. Z imniak , Salesiani nella Mitteleuropa..., pp. 120^123.

85 Z u ihm  S. Z imniak , Salesiani nella Mitteleuropa..., p. 122.
86 Z u  ihm Stanislaw Z imniak  (Hg.), Il Cardinale August J. Hlond, Primate di Polonia 

(1881-1948). Note sul suo operato apostolico. Atti della serata di studio Roma, 20 maggio 
1999 (= Piccola biblioteca dell’istituto Storico Salesiano 18). Roma, LAS 1999.

87 Cf G. Só ll ,-Die Salesianer Don Boscos..., pp. 61-77; S. Z im niak , Salesiani nella 
Mitteleuropa..., pp. 188-194.
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5. Konkrete Projekte in Deutschland in den Jahren 1902 bis 1904

5A Kòln

Um die Jahrhundertwende setzten in den deutschen Vinzenzkonferenzen 
Diskussionen iiber das Selbstverstandnis der katholischen Armenpflege ein, an 
denen Franz Rody, der Vorsitzende des Kòlner Vinzenzvereins, mafigeblich betei- 
ligt war.88 Gerade in Kòln machten die «Vmzenzbruder» die Erfahrung, dafi im 
sozialen Bereich guter Wille allein nicht ausreichte und dafi es daher auch auf 
Professionalisierung und Spezialisierung ankam.89 Der Kaufmann Rody, der 1885 
am Katholikentag in Miinster teilgenommen hatte, wandte sich am 16. Aprii 1902 
brieflich an Don Rua, berichtete, dafi man vorhabe, in der preufiischen Rheinpro- 
vinz ein oder zwei katholische Heime fiir vernachlàssigte und verlassene Jungen 
im Alter von 6 bis 14 sowie von 14 bis 20 Jahren zu errichten, und bat um deut- 
sche Salesianer.90 Hintergrund dieser konkreten Anfrage war, dafi in PreuBen im 
Jahre 1900 ein neues Gesetz zur Ftirsorgeeiziehung Mindeijahriger verabschiedet 
worden war, das den Provinzen weitgehende Kompetenzen gab.91

Im Folgejahr nahm Direktor Luigi Terrone von Penango am Kòlner Katholi
kentag teil und nutzte die Gelegenheit, im personlichen Gesprach mit Rody wei- 
tere Informationen einzuholen. Am 27. August 1903 teilte Terrone dem General- 
obem Don Rua einige Details mit. Er schrieb, es gehe um gefahrdete bzw. ge- 
fahrliche Jugendliche. Das Haus solle zunàchst 250 Jungen aufhehmen, davon je 
zur Halfte Schiiler und Lehrlinge. Es sei wichtig, sich in allem an die staathchen 
Gesetze zu halten, weswegen man deutsche Erzieher benotige. Zunàchst sollten 
zwei Patres dort arbeiten, unterstiitzt von salesianischen Klerikem und weltlichen 
Kraften. Der Vinzenzverein wurde am Anfang bei der Personalauswahl behilflich 
sein. Dies sei der einzige Weg, um sich in Deutschland niederlassen zu kónnen.92

Gleichzeitig fiihrte der aus Essen/Ruhr stammende Salesianerkleriker Her
mann Vormbruck (* 1871) Gesprache mit Rody und mit einem Domkapitular, 
woriiber er Don Rua und den Provinzial der «extemen» Provinz, Celestino Du
rando (1840-1907),93 am 3. September 1903 informierte.94 Der Kleriker wies auf

88 E. FRIE, Katholische Wohlfafirtskultur..., pp. 193-197.
89 Ibid., p. 198.
"  Rody an Rua, Koln, 16. Aprii 1902, FDR 3.078 B 1.
91 Cf dazu die Rede, die der Paderbomer Diòzesanpriester Christian Bartels (1856-1939), 

der auch als der «westfàlische Don Bosco» bezeichnet wurde, im Jahre 1907 auf dem Wurz- 
burger Katholikentag hielt: Christian B a rtels , Dìe kirchliche Notlage der Katholiken im 
Inlande [kommentiert von Karl Hengst], in Karl H engst  et al. (Hg.), Geliebte Kirche - Gelebte 
Caritas. Festgabe jur Dr. theol. Paul Heinrich Nordhues ( -  Veroffentlichungen zur Geschichte 
der mittol deutschen Kirchenprovinz 6). Paderbom, Schoningh 1995, pp. 121-132.

92 Terrone an Rua, Kòln, 27. August 1903, FDR 3.078 B 3-10.
93 Zu ihm Eugenio Ceria, Durando sac. Celestino, in Dizionario biografico, pp. 113-114.
94 Vormbruck an Rua, Kòln, 3. September 1903, FDR 3.078 B 11 - C 2; Vonnbmck an 

Durando, Kòln, 12. September 1903, ibid., C 3-5.
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die Dringlichkcit einer Entscheidung fiir oder gegen das Projekt in Kòln hin. Als 
Direktor des Hauses, so schrieb er, kònnte ein Italiener fungieren; vor dem Staat 
miiBte jedoch Rody die Leitung innehaben. Mòglicherweise war Vormbruck, der 
1897 ins salesianische Noviziat eingetreten war, von den Obem fiir Kòln auser- 
sehen worden bzw. machte sich selbst Hoffnungen, dort eingesetzt zu werden. Er 
verlieB allerdings die Kongregation 1904.

Im Sommer 1904 begab sich Don Rua, von Luttich kommend, persònlich in 
die rheinische Metropole und sprach mit Rody tiber eine mògliche Grundung, 
wortìber er am 26. Juli 1904 in einer Sitzung des Obemrats berichtete. Hier er- 
wàhnte er, daB die preuBische Regierung fur jeden Jungen 2 Mark am Tag be- 
zahlen wurde, wovon auch das Personal zu finanzieren ware. Don Rua habe dem 
Pràsidenten des Vinzenzvereins mitgeteilt, daB es noch einige Zeit dauem wiirde, 
bis die Salesianer das Haus ubemehmen konnten. Im Augenblick gehe es darum, 
Vorbereitungen zu treffen und mit der Regierung zu verhandeln.95 Es ist nicht be- 
kannt, ob tatsàchlich Verhandlungen mit der preuBischen Regierung bzw. dem 
Oberpràsidium der Rheinprovinz stattfanden. Zur Ubemahme eines Fiirsorge- 
heims durch die Salesianer kam es jedenfalls nicht.

5.2 Sierck

Im Jahre 1902 erreichte die Salesianer ebenfalls eine Offerte aus dem da
mai s deutschen Teil Lothringens. Am 21. Februar und emeut am 29. Marz teilte 
Direktor Méderlet von Muri, der nach wie vor intensive Beziehungen zu seiner 
Heimat pflegte, dem Provinzial Durando mit, daB sich den Salesianem die Mòg- 
lichkeit biete, ein Haus in Sierck zu iibemehmen, das 35 Jungen fassen konne; 
auBerdem benòtige man italienische Priester fiir die Seelsorge unter den dortigen 
Arbeitsmigranten.96 Auf einer Reise nach Belgien besuchte Don Rua, der sich in 
Begleitung Méderlets befand, im Aprii 1902 den Ort an der Mosel und schloB mit 
der Stifterfamilie einen Vertrag ab, der vorsah, daB die Salesianer eine landwirt- 
schaftliche Kolonie, ein Haus fiir Mariensòhne und eine italienische katholische 
Mission eròffnen wurden. Der salesianische Obemrat entschied in seiner Sitzung 
vom 2. Juni 1902, das Haus in Sierck mit den genannten Arbeitsfeldern zu 
eròffnen.97

Im Industriegebiet nòrdlich von Metz gab es eine groBe Anzahl italienischer 
Arbeiter, von denen die meisten jung und unverheiratet waren und aus dem

95 Cf ASC, D 869 Capitolo Superiore - Verbali delle Riunioni Capitolari. Voi I: 1883- 
1904, fol. 216v.

96 Méderlet an Durando, Muri, 21. Februar 1902, FDR 3.425 C 10-11; Méderlet an 
Durando, Muri, 29. Marz 1902, FDR 3,425 D 2-3. Zum ganzen Vorgang cf N. W o lff , Entre 
la France et l'Allemagne..., pp. 355-356.

97 ASC, D 869 Capitolo Superiore - Verbali delle Riunioni Capitolari. Voi I: 1883-1904, 
fol. 200v
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Norden oder der Mitte Italiens stammten (Piemont, Lombardei, Venetien, Emilia- 
Romagna, Toskana, Marken, Abruzzen). 1910 wurden im Regierungsbezirk 
Metz, dem heutigen Département de la Moselle, 50.000 Auslànder gezàhlt, 
darunter 25.000 Italiener, von denen allerdings die meisten im Industriegebiet 
zwischen Metz und Diedenhofen (Thionville) und die wenigsten im landlichen 
Gebiet um Sierck Iebten.98 Die deutsche Regierung von ElsaB-Lothringen war 
an der seelsorglichen Betreuung der Gastarbeiter interessiert, zumai sie deren 
Hinwendung zum Sozialismus befiirchtete. In diesem Sinne argumentierte 
auch Bischof Willibrord Benzler (1853-1921)99 von Metz, der in einem Schrei- 
ben an den Bezirkspràsidenten vom 5. Oktober 1903 die Zulassung der Sale
sianer befiirwortete:

«Die Italiener finden sich mehr oder weniger iiber ganz Lothringen zerstreut, so daB 
die Seelsorger ihnen nachgehen und sie aufsuchen miissen, wenn sie den starken so- 
zialistischen Einwirkungen widerstehen sollen. Einer solch schwierigen Aufgabe 
durften aber vollauf nur Ordensgeistliche gewachsen sein; von Weltgeistlichen kann 
man ein solches MaB an Opfersinn, wie diese Aufgabe erheischt, nicht ver- 
langen».100

In einem ausfuhrlicheren Schreiben an den Bezirkspràsidenten vom 26. No- 
vember 1903 prazisierte der Bischof seine Vorstellungen hinsichtlich der von den 
Salesianem zu leistenden Italienerseelsorge:

«Abgesehen davon, daB diese in bestSndiger Wanderung begriffene Bevtìlkerung 
schwer zu kennen ist, sind die vorhandenen Elemente aus den niedrigsten Schichten 
des Volkes zusammengesetzt, wo socialiste [!] und revolutionare Stròmungen leicht 
entstehen konnten, wenn nicht schon deutliche Spuren davon vorhanden sind. Bei 
vielen laftt die religiose Erziehung zu wiinschen iibrig; andere sind durch ihr No- 
madenleben der Kirche entfremdet und durch diese allgemeinen MiBstande unter 
Hintansetzung eines hoheren Strebens materialistischen Lebensanschauungen 
hingeneigt».101

98 Zur italienischen Arbeitsmigration nach Lothringen cf René D el  Fabbro , Wanderar- 
beiter oder Einwanderer? Die italienischen Arbeitsmigranten in der Wilhelminischen Gesell- 
schaft, in «Archiv fur Sozialgeschichte» 32 (1992) 207-229; Id., Transalpini. Italienische Ar- 
beitswanderung nach Stiddeutschland im Kaiserreich 1870-1918 (= Studien zur Historischen 
Migrationsforschung 2). Osnabriick, Rasch 1996, pp. 90-94 u. 102-103; Lue D elm as, L ’immi- 
gration en Lorraine dufer: le Pays Haut (1880-1914), in Marion D uvigneau  (Hg.), Lorraine 
du feu, Lorraine du fer. Révolutions industrielles et transformations de Vespace mosellan 
(XVIIe-XIXe siècles). Saint-Julien-lès-Metz, Archives départementales de la Moselle 1996, pp. 
163-182. Zur Italienerseelsorge Luciano T rincia , Emigrazione e diaspora. Chiesa e lavoratori 
italiani in Svizzera e in Germania fino alla prima guerra mondiale (= La cultura 71). Roma, 
Studium 1997.

99 Zu ihm Erwin G atz, Benzler, Willibrord, in G atz  B 1803, pp. 37-38; Angelus A. 
H aussling , Benzler, Willibrord, in LThK3 II coll. 237-238.

100 Benzler an Graf Zeppelin, Metz, 5. Oktober 1903, ADM, 7 AL 10.
101 Benzler an Graf Zeppelin, Metz, 26. November 1903, ibid.
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In die Verhandlungen zur Errichtung der Niederlassung wurde der StraB- 
burger Weihbischof Franz Zom von Bulach (1858-1925)102 eingeschaltet, der 
iiber personliche Kontakte zum Ministerium fiir ElsaB-Lothringen mit Sitz in 
StraBburg verfìigte. Am 10. Februar 1904 erhielten die Salesianer eine jederzeit 
widerrufliche Aufenthaltsgenehmigung fiir drei Mitbriider in Sierck.103

Im Oktober 1904 konnte das Haus mit dem Direktor Luigi Val etto 
(*1871),104 dem aus dem ElsaB stammenden Priester Jean Grasser (1868-1917)105 
und dem Laienbruder Achille Perrier eroffnet werden - als italienische Mission 
und mit der Absicht, das Tatigkeitsfeld sobald als moglich auszuweiten. Das Bol
lettino Salesiano informierte seine Leser Anfang 1905 iiber die erfolgte Griin- 
dung des «Josefsheims Don Bosco»106 und lieferte kurze Zeit darauf einige De- 
tails. Es hieB dort, daB es in der Umgebung von Diedenhofen fìinf- bis sechstau- 
send Italiener gebe, die fiir ihre in Italien zuriickgelassenen Familien zu sorgen 
hàtten. Die meisten von ihnen bewohnten in Gruppen von 10 bis 40 gemeinsam 
ein einziges Haus und wechselten sich mit der Aufgabe des Kochens ab. Unter 
dem Vorwand, nicht zu verstehen, was der Priester sage, so beklagte das Bollet
tino, kamen sie nicht zur Kirche. Viele seien auBerdem gezwungen, an Festtagen 
zu arbeiten. Don Valetto besuche der Reihe nach die einzelnen Dòrfer und er- 
reiche, daB immerhin einige der Italiener die Messe und die Predigt hòrten.107

Der salesianische Obernrat sprach im Mai 1905 iiber die Mòglichkeit, in 
Sierck auBer der Mission fiir die Italiener ein deutsches Haus zu eròffnen, und be- 
schloB, daB der belgische Provinzial Francesco Scaloni (1861-1926),108 dem die 
Niederlassung unterstellt war, zu diesem Zweck Vorgespràche mit dem StraB- 
burger Weihbischof fuhren solite.109 Doch noch im selben Jahr wurde die erste 
Salesianemiederlassung im damaligen Deutschen Reich geschlossen. Die Griinde 
dafiir sind uns nicht bekannt. Vieles deutet auf Meinungsverschiedenheiten zwi
schen den Stiftem und den Salesianem hin.

102 Zu ihm Erwin Gatz, Zom von Bulach, Franz, in Gatz B 1803, pp. 841-842.
103 Petri an Zom von Bulach, StraBburg, 10. Februar 1904, in N. W olff , Entre la Franee 

et l ’Allemagne..., p. 367; Petri an Graf Zeppelin, StraBburg, 10. Februar 1904, ADM, 17 Z 10.
104 Zu ihm ASC, B 328.
105 Zu ihm Goltz an Graf Zeppelin, Diedenhofen, 20. Oktober 1904, ADM, 7 AL 10.
106 BS 29 (1905) 71.
107 Ibid., p. 120.
108 Zu ihm Giovanni M agdic , Scaloni sac. Francesco, in Dizionario biografico, pp. 256- 

257; Henri D elacroix , Les cinq étapes de Vimpiantanon des salésiens en Belgique, in R SS 11 
(1987) 191-243, h ie r 199; Freddy  Staelens, De Salesianen vati Don Bosco in Belgié met bij- 
zondere aandacht voor hun aanwezigheid in Vlaanderen. Leuven, unveròff. Liz.-Arb., Facul- 
teit van de Letteren en de Wijsbegeerte 1987, pp. 92-96; Fran^oise F onck  - Gabriel N ey , De 
l ’orphelinat Saint-Jean Berchmans au centre scolaire Don Bosco. Cent ans de présence salési- 
enne à Lìège (1891-1991). Liège, Institut Don Bosco 1992, pp. 77-78.

109 ASC, D 870 Capitolo Superiore - Verbali delle Riunioni Capitolari. Voi II: 1905-1911,
p. 20.
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6. Die salesianische Pràsenz in Diedenhofen (Thionville)

Luigi Valetto begab sich nach Diedenhofen, von wo aus er die pastorale Ar
beit mit den italienischen Einwanderem fortfuhrte. Am 22. September 1905 
schrieb er aus der Kreisstadt an Don Rua, er habe voriibergehend Kost und Unter- 
kunft bei einem Priester erhalten, der ein Intemat in der Stadt leite. Hier mtisse er 
in der Nacht und am frtihen Morgen Assistenz bei den Jungen leisten und habe 
den Rest des Tages Zeit, sich um die Italienerseelsorge zu kummem. Nach den 
Worten einiger Pfarrer, so Valetto, bestunde irgendwann die Mtìglichkeit, daB 
dieses Intemat an die Salesianer fiele. Da es wohl Schwierigkeiten bereiten 
diirfte, ohne deutsche Mitbriider eine Schule in Deutschland zu griinden, wSre es 
ratsam, mit diesem Intemat zu beginnen.110

Im Jahre 1905 untemahm die Leitung der salesianischen Kongregation ver- 
schiedene Anstrengungen, um weltweit die Seelsorge an den Emigranten zu fòr- 
dem. Don Rua rief am 10. Januar dieses Jahres eine Commissione Salesiana per 
VAssistenza degli Emigranti ins Leben, die diese Seelsorge koordinieren solite. 
Den einzelnen Ordensniederlassungen wurde aufgegeben, Segretariati del Po
polo zu griinden.111 Diese hatten zum Wohl der Emwanderer Kontakte zu staatli- 
chen Stellen der Herkunftslander (Botschaften, Konsulate) wie der Ziellander, zu 
kirchlichen Stellen, zu Arbeitgebem, Banken usw. zu halten. AuBerdem sollten 
sie Mitarbeiter und Wohltàter gewinnen, unter anderem Anwalte und Àrzte, die 
kostenlos fiir das Segretariato tatig sein konnten.112 Luigi Valetto eroffnete in 
Sierck ein derartiges Sekretariat, das er 1905 nach Diedenhofen transferierte und 
das in einer salesianischen Publikation des Jahres 1906 als «attivissimo» be- 
zeichnet wurde.113

Trotz des groBen Engagements Don Valettos zeichnete der belgische Pro- 
vinzial Scaloni in seinem Visitationsbericht vom 25. Aprii 1906 ein dtisteres Zu- 
kunftsbild der salesianischen Pràsenz in Diedenhofen. Der Mitbruder befinde 
sich materiell in einer sehr schwierigen Situation. Sein pastoraler Eifer sei sehr zu 
loben, wenngleich die geistlichen Friichte nur mittelmàBig ausfielen. Auf die 
Dauer werde der augenblickliche Zustand nicht zu halten sein.114 Im Obemrat

110 Valetto an Rua, Diedenhofen, 22. September 1905, ASC, F 685. Cf ASC, D 870 Capi
tolo Superiore - Verbali delle Riunioni Capitolari. Voi H: 1905-1911, p. 39.

1,1 Commissione Salesiana per l’Assistenza degli Emigranti, «Alle Case e Missioni Sa
lesiane Estere», Turiti, 10. Januar 1905, gedruckt, ASC, A 921, 6822 fase. 4. Cf Gianfausto 
Rosou, Insieme oltre le frontiere. Momenti e figure dell’azione della Chiesa tra gli emigrati 
italiani nei secoli XIX e XX (= Studi del centro «A. Cammarata» 23). Caltanisetta, Sciascia 
1996, p. 429.

112 Commissione Salesiana dell’Emigrazione, «Segretariato del Popolo per gli Immi
grati», Tuiin, [s. d.], gedruckt, ASC, A 921, 6822 fase. 4.

113 Tra gli emigrati italiani. Torino, Tipografia Salesiana 1906. p. 7 (ein Exemplar im 
ASC, A 922).

114 Scaloni, Rendiconto, Diedenhofen, 25. Aprii 1906, ASC, F 685.
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piante man zunàchst, Vaietto den Fnester Uiovanni Branda (1842-1927) zu Hilfe 
zu schicken,115 entschied sich dann jedoch fiir eine Versetzung Valettos nach 
Zurich, was zugleich das Ende der salesianischen Aktivitaten in Lothringen be- 
deutet hatte.

Bischof Benzler setzte sich mit der Begriindung, daB dadurch eine bedau- 
emswerte Lticke in der Italienerseelsorge entstehen wiirde, erfolgreich dafiir ein, 
daB dem Salesianerpater von seiten des Staates ein Gehalt zugesprochen wurde116 
und bat anschlieBend den Generalobem, Vaietto in Diedenhofen zu belassen.117 
Bei dieser Lage der Dinge zeigte der Obemrat sich bereit, die salesianische Prà- 
senz in Diedenhofen aufrechtzuerhalten und durch die zusàtzliche Entsendung 
eines Laienbruders an die Mosel ein Minimum an Gemeinschaftsleben zu ermòg- 
lichen.118 Noch im Laufe des Jahres 1906 wurde der aus der Steiermark stam- 
mende Bruder Johann Pfandner (1857-1929)119 nach Diedenhofen versetzt, wo er 
rund drei Jahre lang blieb.

An die Stelle Valettos, der 1908 Direktor in Zurich wurde, trat schlieBlich 
Giovanni Branda, dem 1910 der aus dem (spàteren) Saarland stammende Neu- 
priester Josef Jager (1873-1930)120 beigegeben wurde. Da die Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Mitbriidem sich nicht immer einfach gestaltete, versetzten 
die Obem Jager im folgenden Jahr nach Penango.121 Branda, der auBer in den 
acht Pfarreien, die zu seiner Mission gehòrten, seinen Seelsorgsdienst auch im 
Krankenhaus in Beauregard und in einer Augenklinik ausiibte, bemàngelte im 
Juni 1909 die seiner Auffassung nach ungiinstigen Rahmenbedingungen der sale- 
sianischen Niederlassung in Diedenhofen. Im Gegensatz zu seinen Kollegen, die 
an anderen Orten Lothringens wirkten, so teilte er Don Rua mit, wohne er nicht 
inmitten einer italienischen Kolonie. Das Gebiet der von ihm zu betreuenden 
Mission sei iiberdies zu groB, so daB er sehr weite Wege zurìickzulegen habe.122

Unter Branda bestand das von Vaietto gegriindete Segretariato del Popolo 
fort, und er bemiihte sich auBerdem, die Arbeiter und ihre Frauen in einer Azione 
Cattolica Sociale zu organisieren, was nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten 
ging.123 Von seiten der bischòflichen Kurie iiberlegte man zeitweise, den Salesia-

115 ASC, D 870 Capitolo Superiore - Verbali delle Riunioni Capitolari. Voi II: 1905-1911,
p. 80.

116 Benzler an Graf Zeppelin, Metz, 10. Aprii 1906, ADM, 7 AL 10.
117 Benzler an Rua, Metz, 23. Juni 1906, ASC, F 685. Cf Vaietto an Rua, Metz, 19. Juni 

1906, ibid.
118 ASC, D 870 Capitolo Superiore - Verbali delle Riunioni Capitolari. Voi H: 1905-1911,

p. 86.
119 Zu ihm ASC, B 302.
120 Zu ihm ASC, B 274.
121 Cf Jager an Rinaldi, Penango, 23. Oktober 1911, ASC, F 685; Vagner an Benzler, 

Diedenhofen, 25. Oktober 1911, ADM, 29 J 522.
122 Cf ASC, B 227 fase. 12, «Diario 1908-1909».
123 Cf ASC, B 227 fase. 14, «Azione Cattolica-Sociale nella Lorena tedesca. Appunti di 

cronica 1910-911-12-13-14».
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nem die Italienerseelsorge in der gesamten Diozese Metz zu ubertragen.124 Ver- 
schiedentlich wurde auch Kritik an dem Salesianermissionar geiibt. So beman- 
gelte Pfarrer J. P. Vagner von Diedenhofen, daB Branda die deutsche Sprache 
nicht beherrsche und daher die italienischen Arbeiter nicht beraten, ihnen keine 
Arbeit vermitteln und sie in Konflikten mit ihren Arbeitgebem nicht unterstiitzen 
konne.125

Auch durch die Zeit des Ersten Weltkriegs hindurch blieb Branda in Die
denhofen tatig. Es scheint, dafi er sich den deutschen Behòrden gegeniiber loyal 
verhielt.126 So konnte er einige Reisen zu Landsleuten untemehmen, die sich von 
Diedenhofen nach Koln, Mainz und an andere entfemte Orte begeben hatten.127 
AuBerdem bemiihte sich Branda darum, daB die Italiener Reisepàsse erhielten.128 
1919, als Elsafi-Lothringen wieder an Frankreich gefallen war, gab der Orden die 
Pràsenz in Diedenhofen auf.

7. Die Griindung des Wurzburger Hauses im Jahre 1916

Wahrend des Krieges gelangten die Salesianer auch von einer anderen Seite 
her nach Deutschland. In Bayem hatte es bereits in den Jahren 1908 und 1911 
Vorgesprache gegeben, aber damals sahen die staatlichen Behòrden kein beson- 
deres Bediirfnis, eine Kongregation zuzulassen, die sich im Bereich der Jugend- 
fursorge betatigte.129

In Wurzburg bestand seit 1890 ein katholischer Verein «Lehrlingsschutz», 
der von 1901 an ein Lehrlingsheim betrieb. Im Namen dieses Vereins nabm im 
Dezember 1915 der Domkapitular Alfred Winterstein (t 1935) Kontakt mit dem 
Kultusministerium auf, um zu priifen, ob das Lehrlingsheim den Salesianera an- 
vertraut werden kònne. Angesichts der Kriegsnot zeigte sich Minister Eugen von 
Knilling (1865-1927)130 bereit, einem etwaigen Gesuch des Ordens um Zulassung 
in Bayem zuzustimmen, wie er Winterstein am 17. Februar 1916 mitteilte:

124 Cf Scaloni, Rendiconto, Diedenhofen, 22. Aprii 1909, ASC, F 685; Benzler an Bono- 
melli u. Ferrari, Metz, 3. Mai 1909, ADM, 29 J 522.

125 Vagner an Benzler, Diedenhofen, 25. Oktober 1911, ADM, 29 J 522. Cf Jager an 
Rinaldi, Penango, 23. Oktober 1911, ASC, F 685.

126 Cf Kreisdirektor Bostetter an Branda, Diedenhofen, 28. Dezember 1917, ASC, F 685.
127 Bostetter, Bescheinigung fiir Branda, Diedenhofen, 19. September 1914, ASC, B 227 

fase. 17/B.
128 Konsul Pellegrini an Branda, Saarbriicken, 12. Januar 1915, ASC, F 685; Biiiger- 

meister Berkenheier, Bescheinigung fiir Branda, Diedenhofen, 21. (27.) Januar 1915, ASC, 
B 227 fase. 17/B.

ìzg (^f <j Zimniak, Salesiani nella Mitteleuropa..., p. 209.
130 Zu ihm Rainer Albert M ù ller , Knilling, Eugen von, in Karl B o sl  (Hg.), Bosls 

Bayerische Biographie. 8000 Persónlichkeiten aus 15 Jahrhunderten. Regensburg, Pustet 
1983, p. 427.
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«Zur Zeit sind in Bayem auf diesem Gebiete [der Jugendfiirsorge] mannliche und 
weibliche religiose Genossenschaften tatìg; letztere uberwiegen sogar an Zahl. Bei 
aller Wiirdigung der Wirksamkeit dieser weiblichen Genossenschaften scheint 
jedoch ihre giinstigste EinfluBnahme bei der raannlichen Jugend sich auf die Jahre 
vor Beendigung der Schulzeit zu beschrànken. [...] Bei dieser Sachlage im Zusam- 
menhalte mit dem steten Ausbaue der Fursorge-Untemehmungen anerkenne ich 
nach Benehmen mit den beteiligten K[oniglichen] Staatsministerien, daB auf dem 
Gebiete der Fiirsorge fiir die schulentlassene mannliche Jugend in Bayern eine 
Liicke besteht und im Hinblick auf die Wìchtigkeit der Sache auch ein Bedurfhis, 
sie auszufullen durch Heranziehung einer geeigneten weiteren mannlichen Genos- 
senschaft».131

Winterstein wandte sich ebenfalls an Georg Ring (1879-1932),132 der als Di
rektor der seit 1914 in Unterwaltersdorf bei Wien bestehenden Ordensniederlas- 
sung fungierte. Schon am 25. Januar 1916 ubersandte dieser dem Domkapitular 
Informationen iiber das pàdagogische Konzept der Salesianer, wobei er in erster 
Linie die soziale Bedeutung ihrer Tàtigkeit herausstellte. Als wichtigstes An- 
liegen der Kongregation nannte er die Sorge um Jugendliche, speziell um verlas- 
sene und gefahrdete. Dieser Zweck, so fuhr er fort, werde erreicht:

«1.) durch Erziehung und Leitung von Tagesheimstatten fiir Knaben aus Arbeiterfa- 
milien, um sie vor Verwahrlosung zu schiitzen;
2.) durch Errichtung und Leitung von Jugendheimen fiir Lehrlinge und junge Ar
beiter (Jugendpflege!);
3.) durch Hospize fiir Waisen und Fiirsorgezoglinge;
4.) durch Handwerkerschulen, in welchen die Zoglinge vollkommene Ausbildung in 
den verschiedensten Handwerken erhalten;
5.) durch Unterdchtsanstalten und Erziehungspensionate».133

Die fast ausschlieBliche Betonung der sozialen Aktivitaten zugunsten von 
Arbeiterkindem, Lehrlingen, jungen Arbeitem, Waisen und Fiirsorgezòglingen 
muB um so mehr auffallen, als ein GroBteil der salesianischen Niederlassungen in 
der Donaumonarchie sich damals schwerpunktmaBig um Schiiler und Studenten 
kimunerte. Durch diese Akzentsetzung wollte Ring zweifellos den Nutzen fìir den 
Staat betonen, den die Ùbemahme des Wurzburger Lehrlingsheims durch die Sa
lesianer mit sich bringen wtirde. Dem Schreiben an Winterstein lagen auBerdem 
nicht nàher bezeichnete Broschiiren von Johann Baptist Mehler sowie ein neues 
Werk von Leonhard Habrich bei.134

131 Knilling an Winterstein, Miinchen, 17. Februar 1916, APM, Wiirzburg.
132 Zu ihm G. Só ll , Die Salesianer Don Boscos..., pp. 472-474; ASC, C 333.
133 Georg Ring, «AUgemeines iiber die Gesellschaft der Salesianer Don Boskos», hand- 

schriftlich, [s. 1., wahrscheinlich Unterwaltersdorf], [s. d., spàtestens 25. Januar 1916], APM, 
Wiirzburg.

134 Ring an Winterstein, Unterwaltersdorf, 25. Januar 1916, ibid. Bei dem iibersandten 
Werk Habrichs handelte es sich ohne Zweifel um die 1915 erschienene Schrift: L. H abrich , 
Aus dem Leben und der Wirksamkeit Don Boscos...
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Die nun folgenden Verhandlungen mit dem Lehrlingsverein, an denen von 
salesianischer Seite der Provmzial der osterreichisch-ungarischen Provinz mit 
Sitz in Auschwitz (Oswi^cim), Pietro Tirone (1875-1962),135 der Wiener Direktor 
August Hlond sowie der Dozent fur Moraltheologie in Auschwitz und designierte 
Direktor von Wurzburg, Franz Xaver Niedermayer (1882-1969),136 maBgeblich 
beteiligt waren, zogen sich aufgrund kriegsbedingter Verzogerungen noch einige 
Zeit hin, bis es im August 1916 zu einem VertragsabschluB kam. Der Orden ver- 
pflichtete sich, die Leitung des Lehrlingsheims und die Betreuung des Lehrlings- 
vereins, dessen Vorstand zunàchst ein Weltpriester bleiben solite, zu tiber- 
nehmen.137 Trotz eines Einspruchs der sozialdemokratisch-liberalen Mehrheit im 
Stadtrat138 erteilte die bayerische Regierung am 27. Oktober 1916 die Genehmi- 
gung zum Aufenthalt dreier Mitbrtider in Wurzburg.139

Unmittelbar vor der Eròffnung der neuen Ordensniederlassung informierte 
Winterstein die Òffentlichkeit durch einen ausfiihrlichen Artikel im «Frankischen 
Volksblatt» iiber das Kommen der Salesianer. Dabei stellte er besonders deren 
Wichtigkeit fiir die Jugendfiirsorge heraus. Gleichzeitig gab er seiner Hoffhung 
Ausdruck, daB der Orden bald die endgiiltige Zulassung in Bayem erhalten 
wiirde.140

Anfang Dezember 1916 iibemahmen die drei Patres Franz Xaver Nieder
mayer, Karl Rohr (1886-1976)141 und Julius Brittinger (1885-1954)142 die Leitung 
des Wurzburger Lehrlingsheims. Im Haus befanden sich zu diesem Zeitpunkt 75 
Lehrlinge und 10 Mittelschuler, die wahrend ihrer beruflichen und schulischen 
Ausbildung nicht bei den Eltem wohnen konnten und somit auf ein Heim ange- 
wiesen waren; im Schuljahr 1919/20 betieute man 58 Lehrlinge und auBerdem 12 
Schtiler.143 Unter den Jugendlichen des Heims hatten die Salesianer der vertragli- 
chen Verpflichtung entsprechend Assistenz («Aufsicht bei Tag und Nacht, Beob- 
achtung der Haus- und Tagesordnung») und religiose Betreuung zu leisten. Da- 
neben sollten sie sich auch um die SteUenvermittlung bemuhen.144

135 Zu ihm Stanisìaw Zimniak, Don Pietro Tirone Superiore dell’ispettoria austm-unga- 
rìca (1911-1919), in RSS 17 (1990) 295-346.

136 Zu ihm G. SOll, Die Salesianer Don Boscos..., pp. 480-481; ASC, C 238.
137 «Vertrag zwischen dem katholischen Verein Lehrlingsschutz Wttrzburg [...] und der 

Salesianer-Kongxegation Don Boscos [...]», Wurzburg, 5./16. August 1916, APM, Wtirzburg; 
«Eigener Vertrag zwischen dem katholischen Verein Lehrlingsschutz Wurzburg [...] und der 
Salesianer-Kongregation Don Boscos [...]», Wlirzburg, 9. August 1916, ibid.

138 Cf Tirone an Gusmano, Wien, 27. Oktober 1916, ASC, E 963, 3122 fase. 5.
im Cf Tirone an Albera, Auschwitz, 11. Dezember 1916, ASC, E 963, 3122 fase. 4; 

G. Sòll, Die Salesianer Don Boscos..., p. 98.
140 [Alfred] � �� � � � � � � �� 	�Ein Grufi den Saiesianern Don Boscos, in «Frankisches Volks

blatt», Wurzburg, 29. November 1916 (ein Esemplar im APM, Wurzburg).
141 Zu ihm N. Wolff, Viele Wege..., p. 49; ASC, C 345.
142 Zu ihm N. Wolff, Viele Wege..., pp. 48-49; ASC, B 230.
143 «Casa di Wurzburg. Dati statistici [...] 1919-20», ASC, F 627.
144 Wie Anm. 137.
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Zur Leitung des Heims kam die Arbeit im Lehrlingsverein, dem 120 Ju- 
gendliche angehorten, und zusatzlich ab 1918 in einem zweiten Verein mit 100 
Jungen im Stadtteil Grombuhl.145 Hier ging es vor allem darum, regelmaBig nach- 
mittàgliche «Versammlungen» zu veranstalten und dabei den Teilnehmern die 
Mòglichkeit zu Spiel, Sport und musischer Betatigung zu bieten. Vorgesehen 
waren auch die Fuhrung einer Bibliothek und einer Sparkasse sowie die Abhal- 
tung von Vortràgen fiir die Lehrlinge.146

Da die Anfragen um Aufhahme in das Heim stark zunahmen, mietete Di- 
rektor Niedermayer Ende 1918 in der Nachbarschaft einige Zimmer, um zusàtz- 
liche Jungen unterbringen zu konnen. Bereits im November 1919 verfolgte Nie
dermayer konkrete Piane zum Erwerb eines Hauses.147 Im Mai 1920 kam es 
schlieBlich zum Kauf des «Burkardushofs», der fortan das salesianische Heim 
beherbergen solite.148

8. Zum Schlufi

Wiirzburg war die erste Niederlassung der salesianer in Deutschland, die 
Bestand hatte und in der die Ideen Don Boscos dauerhaft umgesetzt werden 
konnten. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Monarchie erlebte das 
Don-Bosco-Werk einen groBen Aufschwung in Deutschland. Noch 1919 wurden 
Hauser fur Schuler und Lehrlinge in Miinchen, Freyung/Ndb., Passau und Bam- 
berg eròffnet; 1920 kam es zu Griindungen in Burghausen/Obb. und Ensdorf/Opf. 
Als sich der Orden im Jahre 1921 in Essen/Ruhr niederlieB, um dort ein Orato- 
riunì zu betreiben, war man auch in PreuBen - und damit sozusagen in ganz 
Deutschland - prasent.

Vorausgegangen waren nahezu 40 Jahre, in denen die Ideen Don Boscos vor 
allem durch die Literatur und die Salesianischen Mitarbeiter verbreitet wurden. In 
Deutschland mit seinem gut organisierten Sozialkatholizismus war der Turiner 
Ordensgrunder zum Zeitpunkt der Etablierung des salesianischen Werkes 
durchaus bekannt, vielleicht bekannter als in anderen Landem, in denen der 
Orden seine Tatigkeit frìiher aufnehmen konnte.

Bei den salesianischen Arbeitsfeldem, die in der Òffentlichkeit diskutiert 
wurden, handelte es sich um Lehrlingsheime, Erziehungsheime, Landwirtschafts- 
kolonien, Hauser fur Mariensohne und um die Seelsorge an auslàndischen (italie
nischen) Arbeitsmigranten. Die Notwendigkeit, Oratorien zu griinden, wurde of- 
fensichtlich lange Zeit nicht gesehen.

MS [Chronik] Wiirzburg, [s. d., ca. 1952], ASC, F 949.
146 Wìe Anm. 137.
147 Cf Holzing, «Chronik des Wiener Hauses v. 3/9.1919-31/12.1921», ASW, 19, fol. 12f.
148 Kaufvertrag, Wiirzburg, 19. Mai 1920, APM, Wiirzburg. Cf G. S òll, Die Salesianer 

Don Boscos..., pp. 99-100.
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Trotz zahlreicher Anfragen konnte der Orden erst relativ spàt in Deutsch
land FuB fassen. Hierfur waren in erster Linie zwei Griinde mafógebend: die aus 
der Kulturkampfzeit staramenden Gesetze und der Mangel an deutschen Salesia- 
nem. Um vor dem Ende des Ersten Weltkriegs von staatlichen Stellen die Geneh- 
migung zur Eroffnung einer Niederlassung zu erhalten, erwies es sich als unbe- 
dingt erforderlich, diese Stellen vom sozialen Nutzen der salesianischen Arbeit zu 
iiberzeugen. Mit anderen Worten: es muBte deutlich gemacht werden, daB nur die 
Sòhne Don Boscos in der Lage waren, die anstehenden Probleme zu lòsen. Dies 
gelang - unter tatkràftiger Mithilfe einfluBreicher Vertreter der Ortskirche - in 
ElsaB-Lothringen und in Bayem, nicht jedoch in der preuBischen Rheinprovinz.


