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H. Lehmann (Hrsg.): Transatlantische Religionsgeschichte

Hartmut Lehmann gehÃ¶rt seit langem zu den
produktivsten deutschen Vertretern einer Religionsge-
schichte, die sich jenseits der Kirchen- und Dogmenge-
schichte mit der Bedeutung religiÃ¶ser Vorstellungen
und Verhaltensweisen befasst. Dabei hat er eine natio-
nal, aber auch eurozentrisch verengte Perspektive immer
wieder zu Ã¼berwinden gesucht und nach der Entwick-
lung des ReligiÃ¶sen in der modernen Welt insgesamt
gefragt. Besonders der Vergleich zwischen den USA und
Europa hat es ihm angetan: Wie kommt es, dass trotz
der gemeinsamen ZugehÃ¶rigkeit zur industrialisierten
âwestlichen Weltâ Kirche und Religion gegenwÃ¤rtig in
den USA eine ungleich grÃ¶Ãere Rolle spielen als in Eu-
ropa? Handelt es sich nur um eine Phasenverschiebung,
um kleinere Varianten innerhalb eines gleichgerichteten
Modernisierungsprozesses? Oder haben Alte und Neue
Welt im Bereich des ReligiÃ¶sen schon von Beginn weg,
also seit GrÃ¼ndung der amerikanischen Kolonien, ge-
trennteWege eingeschlagen? Diese Fragen bildeten auch
den Ausgangspunkt eines Kolloquiums, das Lehmann im
September 2005 am Max-Planck-Institut fÃ¼r Geschich-
te in GÃ¶ttingen veranstaltete und dessen BeitrÃ¤ge nun
vorliegen. Es war zugleich eine Abschiedsveranstaltung

fÃ¼r Lehmann, der nach seiner Emeritierung als Direk-
tor des Instituts ausgeschieden ist.

Der schmale Tagungsband umfasst sechs in Zweier-
gruppen gebÃ¼ndelte AufsÃ¤tze, dazu zwei Kommenta-
re sowie ein Nachwort des Herausgebers, das den dritten
Kommentar des vor der Drucklegung verstorbenen Wil-
liam R. Hutchison resÃ¼miert.

Die ersten beiden AufsÃ¤tze befassen sich mit dem
religiÃ¶sen Transfer im 18. Jahrhundert. Hermann Wel-
lenreuther plÃ¤diert fÃ¼r eine transatlantische Religi-
onsgeschichte, die nicht nur die europÃ¤ischen Wur-
zeln religiÃ¶ser Bewegungen in der Neuen Welt, son-
dern auch die kommunikativen Austauschbeziehungen
zwischen GlaubensbrÃ¼dern diesseits und jenseits des
Atlantiks berÃ¼cksichtigt. Diese kommunikativen Netz-
werke, die vorwiegend vomKlerus getragenwurden, ver-
hinderten allerdings nicht eine abweichende Entwick-
lung der amerikanischen Kirchengemeinden: Infolge ei-
nes chronischen Pfarrermangels hatte der Klerus hier
eine schwÃ¤chere Stellung, die Laien spielten eine ak-
tivere Rolle als in den europÃ¤ischen Mutterkirchen,
was auch die relativ gering ausgeprÃ¤gte konfessionel-
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le Abgrenzung zwischen den diversen (protestantischen)
Glaubensgemeinschaften erklÃ¤re.Wellenreuther postu-
liert, dass ein Ausgangspunkt fÃ¼r die religiÃ¶se Aus-
einanderentwicklung von Alter und Neuer Welt in dieser
andersgearteten Struktur der Kirchengemeinden lag.

Der Literaturwissenschaftler Hans-JÃ¼rgen Schra-
der wendet sich einem spezifischen Fall unter den zahl-
reichen religiÃ¶sen Splittergruppen in den amerika-
nischen Kolonien zu, nÃ¤mlich der radikalpietistisch-
tÃ¤uferischen Gemeinschaft von Ephrata. Schrader the-
matisiert die deutsche Herkunft ihres GrÃ¼nders Con-
rad Beissel, die heterogenen EinflÃ¼sse, die in seine Leh-
re eingingen, sowie sein poetisches Werk. Weniger deut-
lich wird hingegen, wie diese klÃ¶sterlich lebende Ge-
meinschaft mit ihrer amerikanischen Umwelt interagier-
te. Wie Kaspar von Greyerz in seinem Kommentar an-
merkt, erscheinen die Kolonien als Ort, der im Gegensatz
zu Europa solche religiÃ¶s-sozialen Experimente zulieÃ,
wobei genauer nach den Ursachen dieser relativen Tole-
ranz zu fragen wÃ¤re. Die von Wellenreuther angespro-
chene Tendenz zu einer stÃ¤rker transkonfessionell aus-
gerichteten FrÃ¶mmigkeit kÃ¶nnte, so Greyerz, ein Er-
klÃ¤rungsansatz sein.

WÃ¤hrend die BeitrÃ¤ge zum 18. Jahrhundert auf die
Neue Welt fokussieren, handeln die zum 19. Jahrhundert
primÃ¤r von Deutschland. Die Theologin Ruth Albrecht
stellt aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive Leben
und Wirken der Adeline GrÃ¤fin Schimmelmann vor,
einer norddeutschen lutherischen Adeligen, die im aus-
gehenden 19. Jahrhundert zur Aufsehen erregenden Er-
weckungspredigerin wurde. Von transatlantischer Rele-
vanz ist das Fallbeispiel insofern, als einerseits die Evan-
gelisationsmethoden der deutschen Erweckungsbewe-
gung des 19. Jahrhunderts von angelsÃ¤chsischenVorbil-
dern beeinflusst waren, andererseits Schimmelmann eine
lÃ¤ngere Reise nach Nordamerika unternahm, wo weib-
liche Prediger weniger singulÃ¤r waren und auf deutlich
weniger WiderstÃ¤nde stieÃen als in ihrer deutschen
Heimat.

LucianHÃ¶lscher entwirft eine knappe Skizze des re-
ligiÃ¶sen Lebens im Deutschland des 19. Jahrhunderts,
wobei er das schon frÃ¼her gezeichnete Bild einer âre-
ligiÃ¶sen Entzweiungâ wieder aufgreift. HÃ¶lscher, Lu-
cian, Die religiÃ¶se Entzweiung. Entwurf zu einer Ge-
schichte der FrÃ¶mmigkeit im 19. Jahrhundert, in: Jahr-
buch der Gesellschaft fÃ¼r NiedersÃ¤chsische Kirchen-
geschichte 93 (1995), S. 9-25; ders., Geschichte der pro-
testantischen FrÃ¶mmigkeit in Deutschland, MÃ¼nchen
2005. Diese Entzweiung fÃ¼hrt er zwar unter ande-

rem auf die besondere konfessionelle Gemengelage in
Deutschland zurÃ¼ck, meint damit aber doch etwas an-
deres als eine Polarisierung zwischen Katholiken und
Protestanten. Vielmehr betont er gerade die mangeln-
de Bindungskraft der groÃen Kirchengesellschaften, ihre
Aufsplitterung in immer neue religiÃ¶se Gruppen und
weltanschauliche Vereinigungen. FÃ¼r den Protestantis-
mus mag dieses Bild zutreffen, fÃ¼r den Katholizismus
Ã¼berzeugt es weniger. Aber auch hinsichtlich des Pro-
testantismus kann man, wie Ulrich GÃ¤bler in seinem
Kommentar, fragen, warum HÃ¶lscher die âEntzwei-
ungâ dermaÃen negativ konnotiert, statt einfach von ei-
ner Diversifikation der religiÃ¶sen Landschaft zu spre-
chen. Die Antwort ist wohl, dass er hier einen Grund
fÃ¼r die fatale Anziehungskraft von politisch aufgela-
denen Weltanschauungsbewegungen sieht. HÃ¶lscher
setzt denn auch, zu Recht, Entkirchlichung nicht mit
SÃ¤kularisierung gleich. Allerdings tendiert er zum ge-
genteiligen Extrem, praktisch jede kollektive Werthal-
tung als âreligiÃ¶sâ respektive âzivilreligiÃ¶sâ zu quali-
fizieren. Ob eine so weite Dehnung des Begriffs des Reli-
giÃ¶sen zweckdienlich ist, erscheint doch etwas fraglich.

Die BeitrÃ¤ge zum 20. Jahrhundert, beide in engli-
scher Sprache verfasst, greifen am explizitesten die Leit-
frage nach Reichweite und Ursachen der europÃ¤isch-
nordamerikanischen Unterschiede in Sachen Religion
auf. Hugh McLeod relativiert diese Unterschiede zu-
nÃ¤chst, sie seien eher gradueller als qualitativer Na-
tur, und betont, dass die betrÃ¤chtlichen â regiona-
len, sozialen, ethnischen â DisparitÃ¤ten auch inner-
halb der USA respektive Europas zu beachten seien. Die
religiÃ¶se Praxis groÃstÃ¤dtischer Gesellschaften des
frÃ¼hen 20. Jahrhunderts hatMcLeod in einer frÃ¼heren
vergleichenden Studie zu New York, London und Berlin
eingehend analysiert, auf deren Ergebnisse er hier zu-
rÃ¼ckgreift. McLeod, Hugh, Piety and Poverty. Working
Class Religion in Berlin, London and New York, 1870-
1914, New York 1996. Sie zeigen, dass die hÃ¶here kirch-
liche Observanz in New York grÃ¶Ãtenteils auf die
Katholiken zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist, wÃ¤hrend sich un-
ter den Protestanten ganz Ã¤hnliche Entkirchlichungs-
tendenzen wie in den europÃ¤ischen StÃ¤dten zeigten.
FÃ¼r die jÃ¼ngste Zeit, seit den 1970er-Jahren, konsta-
tiert allerdings auch McLeod eine Auseinanderentwick-
lung, deren auffÃ¤lligste Erscheinung der wachsende
Einfluss des evangelikalen Protestantismus in den USA
ist.

Hartmut Lehman schlieÃlich handelt ebenfalls von
dieser Auseinanderentwicklung in der jÃ¼ngsten Zeit,
indem er einige neuere sozialwissenschaftliche Er-
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klÃ¤rungsangebote, insbesondere die Studie von Pippa
Norris und Ronald Inglehart diskutiert. Norris, Pippa;
Inglehart, Ronald, Sacred and Secular. Religion and Po-
litics Worldwide, New York 2004. Diese fÃ¼hren Un-
terschiede in der AusprÃ¤gung von ReligiositÃ¤t un-
ter anderem auf Grade von sozialer Sicherheit zurÃ¼ck:
Demnach hÃ¤tten die europÃ¤ischen Wohlfahrtsstaa-
ten die SÃ¤kularisierung vorangetrieben, wÃ¤hrend die
grÃ¶Ãere Ã¶konomische Verletzlichkeit der Amerika-
ner infolge einer Kultur der individuellen Selbstver-
antwortung sie RÃ¼ckhalt in der Religion suchen las-
se. Lehmann setzt auseinander, warum er diese These
fÃ¼r zwar partiell Ã¼berzeugend, aber dennoch fÃ¼r er-
gÃ¤nzungsbedÃ¼rftig hÃ¤lt. Er schlieÃt mit dem Aus-
blick, dass sich die Bedingungen in Europa in mancher
Hinsicht gegenwÃ¤rtig zu verÃ¤ndern schienen, so dass
die SÃ¤kularisierung sich lÃ¤ngerfristig als bloÃe Episo-
de erweisen kÃ¶nnte.

Vor zu weitreichenden Erwartungen angesichts des
generalisierenden Titels warnt Hartmut Lehmann gleich

selbst in seinem knappen Vorwort: Das Kolloquium
habe die aufgeworfenen Fragen nicht systematisch
ausleuchten, sondern nur einige exemplarische FÃ¤lle
erÃ¶rtern kÃ¶nnen. Insgesamt hinterlÃ¤sst der Band
denn auch einen etwas disparaten und zugleich schlag-
seitigen Eindruck: Abgesehen von der geographischen
BeschrÃ¤nkung auf die (spÃ¤teren) Vereinigten Staa-
ten und Europa, im wesentlichen Deutschland, steht
das protestantische Christentum ganz im Vordergrund,
und zwar der Protestantismus der WeiÃen. Die nicht-
europÃ¤ischstÃ¤mmige BevÃ¶lkerung der USA kommt
nur in den BeitrÃ¤gen zum 20. Jahrhundert am Rande
vor. Der Katholizismus wird, auÃer von McLeod, stief-
mÃ¼tterlich behandelt. Die nicht-christlichen Religio-
nen kommen so gut wie gar nicht zur Sprache. Damit
bleibt auch die brisante Thematik des Umgangs mit den
Konfliktpotentialen in multireligiÃ¶sen Gesellschaften
weitgehend auÃen vor. Wer sich vom Titel aber nicht zu
viel verspricht, findet in dem sorgfÃ¤ltig edierten Band
anregende Einblicke in einzelne Aspekte der transatlan-
tischen Religionsgeschichte.
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