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Labeling Self and Other in historical Contacts between religious groups

Was ist das Eigene? Was das Fremde? Wie lassen sich
diese Begriffe und die hinter ihnen stehenden Konzep-
te im Kontext interreligiÃ¶ser Kontakte definieren? Die
Grenzen zwischen dem Eigenen und dem Fremden in
historischer Perspektive auszuloten - das stand im Zen-
trum des Workshops âLabeling Self and Other in histori-
cal Contacts between religious groupsâ in Bochum. Die
Tagung verfolgte einen breit angelegten, komparativen
Ansatz. Die Gemeinsamkeit der dargestellten FÃ¤lle lag
darin, dass das Christentum entweder als Agens oder als
Patiens der VerÃ¤nderung im interreligiÃ¶sen Kontakt
beteiligt war.

Im Mittelpunkt der angestrebten Untersuchung stan-
den sechs Leitfragen. Zum einen ging es darum, wie re-
ligiÃ¶se Gruppen andere religiÃ¶se Gruppen in Kon-
taktsituationen sehen und wie sie sie jeweils konzeptu-
ell erfassen. Zum anderen wurde analysiert, welcher se-
mantischen Felder sich diese âLabelâ bedienen und wie
sie sich auf die Konzeptualisierung des Eigenen bezie-
hen. Die Teilnehmer setzten sich darÃ¼ber hinaus da-
mit auseinander, ob gegensÃ¤tzliche Begriffe oder Ant-
onyme (zum Beispiel âHÃ¤resieâ) Anwendung finden
und welche Arten von Kontakt zwischen religiÃ¶sen
Gruppen zu VerÃ¤nderungen des konzeptuellen Vers-
tÃ¤ndnisses des Eigenen und des Fremden fÃ¼hren. Ge-
genstand der Untersuchung war schlieÃlich auch, ob
konzeptuelle VerÃ¤nderungen infolge religiÃ¶ser Kon-
takte gesellschaftliche und/oder politische Folgen nach
sich ziehen und ob andere Konzepte aus dem seman-
tischen Feld des ReligiÃ¶sen existieren, die verwendet

werden, um die Beziehung zwischen dem Eigenen und
dem Fremden im Kontext religiÃ¶ser Kontakte zu ver-
deutlichen.

Den Anfang machte THOMAS KAUFMANN
(GÃ¶ttingen). Er verwies auf die empfundene und
tatsÃ¤chliche Bedrohung Europas als verbleibender
HeimstÃ¤tte des Christentums durch den Islam in Ver-
kÃ¶rperung der osmanischen Herrschaft im 15. und 16.
Jahrhundert. Kaufmann untersuchte die Reformation, die
er als am tiefsten gehenden Bruch in der Geschichte des
lateinischen Christentums begriff, im Zusammenhang
mit der externen Bedrohung durch die TÃ¼rken. Er ver-
trat dabei die These, die Luthersche Reformation habe
nur mit Hilfe der TÃ¼rkischen Bedrohung Ã¼berleben
kÃ¶nnen. Der Ã¤uÃere Druck durch Suleiman auf das
Habsburgische Reich habe Karl V. und Ferdinand da-
zu gezwungen, Kompromisse mit den protestantischen
FÃ¼rsten einzugehen. Das wiederum habe das politische
Ãberleben der Reformtheologie gesichert. In diesem Sin-
ne lautete die provokante Schlussfrage: âWithout Turks
no reformation?â. WÃ¤hrend der lebhaften Diskussion
wurde einerseits die Quellenauswahl Kaufmanns kriti-
siert, die lediglich die Meinung der theologischen Eli-
te wiedergebe, andererseits wurde mit Hinweis auf die
Kreuzzugszeit die Behauptung in Frage gestellt, dass die
Bedrohung zum genannten Zeitraum besonders stark
empfunden worden sei.

DANIEL KÃNIG (Paris) prÃ¤sentierte eine nach Art
der jeweiligen Beziehung geordnete Darstellung von Be-
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gegnungen zwischen Christentum und Islam, die die
Verschiedenartigkeit interreligiÃ¶ser Kontakte demons-
trierte. Anhand zahlreicher Beispiele aus islamischen
Quellen des 7. bis 15. Jahrhunderts beleuchtete KÃ¶nig
die Wahrnehmung des Christentums und stellte eine Rei-
he von Beziehungsmodellen vor, die das VerhÃ¤ltnis
von Christen und Moslems beschreiben. Bewusst ver-
zichtete KÃ¶nig in diesem Zusammenhang mit Hin-
weis auf die existente Forschung auf eine Untersu-
chung der Dhimma (je nach Perspektive ein Schutz-
oder UnterdrÃ¼ckungssystem fÃ¼r Minderheiten im is-
lamischen Raum). KÃ¶nig dekonstruierte nicht nur exis-
tente Modelle, wie zum Beispiel die von Bernard Le-
wis aufgegriffene traditionelle juristische Unterschei-
dung zwischen âHaus des Islamâ und âHaus des Krie-
gesâ. Sein Verdienst bestand vielmehr darin, zu ver-
deutlichen, dass âdieâ Wahrnehmung des Christentums
nicht existierte. Er postulierte stattdessen eine âmul-
tiplicity of perceptionsâ. Sein Vortrag wies also nach,
dass Christentum und Islam nicht als klar getrennte
BlÃ¶cke verstanden werden kÃ¶nnen, sondern dass die
Vielfalt christlich-muslimischer Kontakte eine differen-
zierte Untersuchung erfordert. GÃRGE HASSELHOFF
(Bochum) prÃ¤sentierte am Beispiel der Schriften des
MÃ¶nches Ramon MartÃ eine mÃ¶gliche Wahrneh-
mung von Christen, Juden und Moslems. ZunÃ¤chst be-
fasste sich Hasselhoff mit MartÃ s Biographie. Er soll
im 13. Jahrhundert gelebt haben. Sonst ist wenig Ã¼ber
sein Leben bekannt; es ist nicht vollstÃ¤ndig geklÃ¤rt,
ob der MÃ¶nch in einer ursprÃ¼nglich christlichen
oder in einer zum Christentum konvertierten Familie
aufwuchs. Er soll mit den zeitgenÃ¶ssischen theologi-
schen StrÃ¶mungen vertraut gewesen sein. Danach ging
Hasselhoff auf MartÃ s Texte ein. GrundsÃ¤tzlich habe
sich MartÃ dafÃ¼r eingesetzt, Juden und Moslems zum
Christentum zu bekehren. Juden mÃ¼ssten sich dem-
nach einer Neuorientierung unterwerfen, Moslems von
ihrem falschen Propheten abkommen. MartÃ habe die
Bibel auf nahezu abstruse Weise beweisen wollen, in-
dem er argumentierte, da der Koran nicht korrumpiert
sei, im Koran aber auf Talmud und Bibel Bezug genom-
men werde, kÃ¶nne auch die Bibel nicht falsch sein.
SEVKET KÃCÃKHÃSEYIN (Bamberg) vervollstÃ¤ndigte
schlieÃlich die Quellenbeispiele aus dem Mittelmeer-
raum mit einer Darstellung der Koexistenz verschiedener
religiÃ¶ser und ethnischer Gruppen Anatolien nach den
Schriften eines Derwisches im mittelalterlichen Anatoli-
en.

Neben dem Mittelmeerraum befasste sich der Work-
shop auch mit dem Ost- und SÃ¼dasien als Begegnungs-

raum zwischen Christentum und einheimischen Religio-
nen. YAN-PEI KUO (Leiden) untersuchte die zweite Wel-
le christlicher MissionstÃ¤tigkeiten in China im 19. Jahr-
hundert und verglich sie mit den vorhergehenden jesui-
tischen MissionsbemÃ¼hungen. Sie befasste sich dabei
mit den Entsprechungen des Begriffes âReligionâ in Chi-
na, der aus dem Japanischen entnommen wurde und dem
vor dem 20. Jahrhundert keine Entsprechung in der chi-
nesischen Sprache zugeordnet werden kÃ¶nne. Ihr wich-
tigster methodischer Beitrag bestand darin, den Sinn von
Begriffsforschung/-geschichte zu hinterfragen. Die ent-
scheidenden Fragen lauteten, inwiefern die Forschung
davon profitiert, die Geschichte eines Begriffes zu hinter-
fragen und ob sich mittels dieses Ansatzes tatsÃ¤chlich
die dahinter stehenden Konzepte besser verstehen lassen.
In ihrem Vortrag wies Kuo auch nach, dass Begrifflichkei-
ten fÃ¼r die Wahrnehmung einer âneuenâ Religion in-
nerhalb eines gewachsenen Kulturraums von Bedeutung
sind. Mit Hinweis auf Weber kam in der anschlieÃen-
den Diskussion zur Sprache, ob die von Kuo beschriebe-
nen Differenzen zwischen den beiden dargestellten Mis-
sionen auf die grundsÃ¤tzlichen Unterschiede zwischen
Protestantismus und Katholizismus zurÃ¼ckzufÃ¼hren
seien.

HANS MARTIN KRÃMER (Bochum) untersuchte
die buddhistische Wahrnehmung des Christentums im
frÃ¼hen modernen Japan. Dazu befasste er sich mit ver-
schiedenen Begriffen, die im Laufe des 15. bis 18. Jahr-
hundert in Japan zur Bezeichnung von Christen verwen-
det wurden. Anhand von Diagrammen veranschaulich-
te KrÃ¤mer die semantischen Felder, die von den ver-
schiedenen Begriffen besetzt wurden. ANTJE FLÃCH-
TER (Heidelberg) befasste sich mit der Wahrnehmung
indischer Religionen in frÃ¼hmodernen deutschen Tex-
ten. Sie grenzte verschiedene Begriffe wie âReligionâ und
âSekteâ gegeneinander ab und erklÃ¤rte ihren jeweili-
gen Gebrauch. Sie ging auch darauf ein, wie Religion da-
zu genutzt wurde, das GefÃ¼hl von Ãberlegenheit der
deutschsprachigen Autoren gegenÃ¼ber den Einheimi-
schen in Indien zu rechtfertigen, aber auch als Konzept,
das den EuropÃ¤ern half, die ethnische Vielfalt Indiens
zu fassen und organisieren.

Der Erkenntnisse des Workshops fÃ¼hrten zu ei-
ner erhÃ¶hten SensibilitÃ¤t fÃ¼r religiÃ¶se Begriff-
lichkeiten, die in ihrem jeweiligen kulturellen und zeit-
lichen Zusammenhang verstanden werden mÃ¼ssen.
Die Schwierigkeit besteht also auch darin, unseren zeit-
genÃ¶ssischen Religionsbegriff in vergangene Epochen
und auÃereuropÃ¤ische KulturrÃ¤ume zu transportie-
ren. Trotz der expliziten Ausrichtung auf die Untersu-
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chung konzeptueller Aspekte, verharrte der Workshop
nicht im Abstrakten, sondern untersuchte die konkre-
te Beschaffenheit interreligiÃ¶ser Kontakte. Der Work-
shop leistete somit einen wichtigen Beitrag zur Begriffs-
geschichte, zur Wahrnehmungsgeschichte, zur Fremd-
heitsforschung und zur interkulturellen Vergleichbarkeit
von Religionsbegriffen.

KonferenzÃ¼bersicht:

Thomas Kaufmann (GÃ¶ttingen): The Perception of
Islam in the Late Middle Ages and the Age of Reformati-
on

GÃ¶rge Hasselhoff (Bochum): Christians, Jews and
Muslims as Seen by Ramon MartÃ 

Antje FlÃ¼chter (Heidelberg): âReligions, Sects and

Heresyâ â religions on the Indian Subcontinent in Early
Modern German Texts

Hans Martin KrÃ¤mer (Bochum): âThe Christian Sec-
tâ as Seen by Early Modern Japanese Buddhists

Ya-pei Kuo (Leiden): Missionary Enterprise and the
Conception of Religion in

Late-Nineteenth-Century China

Daniel KÃ¶nig (Paris): Different Contexts â Different
Perspectives. A tour dâhorizon of Muslim Perceptions of
Latin Christianity

Sevket KÃ¼cÃ¼khÃ¼seyin (Bamberg): When the
Beard is Wiser than its Bearer. The perception of Christia-
nity and the Role of Christians according to the Writings
of a Mawlawi Dervish from Medieval Anatolia
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