
Christliche Missionen und religiose 
lobalisierung im 190 jahrhundert 

Westliche Missionen 
====-===================""==,= ======= 

Standen das 16. bis 18. Jahrhundert - missionsgeschichtlich gesehen - im Zeichen 
katholischer Dominanz, so wurde das 19. Jahrhundert zum "grofSen Jahrhundert" 
der protestantischen Missionsbewegling (Kenneth Scott Latourette). Mit dem Ende 
des Ersten Kolonialzeitalters waren ·auch die alten kolonialkirchlichen Strukturen 
zerbrochen, und weltweit befanden sich die katholischen Missionen urn 1815 auf 
einem Tiefpunkt - aJ.s Folge der revolutionaren Erschiitterungen in Europa ebenso 
wie bedingt durch das Ende der spanischen und portugiesischen Herr- I Tiefstand der 
schaft auf dem amerikanischen Festland (und andernorts). Der Jesuiten- katholisehen Mission 
orden war bereits 1773 aufgelost worden, der Kirchenstaat zeitweilig be-
setzt, die romische Missionszentrale 1808 aufgehoben und die okonomische Basis der 
katholischen Kirche durch die Sakularisationen weithin zerschlagen. In den neuen 
Staaten Siid- und Mittelamerikas waren viele Bischofssitze vakant und die spanischen 
Kleriker und Missionare in grofSer Zahl geflohen; und in Indien beklagte der franzo-
sische Geistliche Abbe Dubois urn 1815 einen Tiefstand der katholischen Religion, 
der "nicht mehr iibertroffen werden" konne und kaurn H6ffnung fur die Zukunft 
lasse. 

Einen enormen Aufschwung hingegen erlebte die protestantische Missionsbewe-
gung, die zuvor allenfalls eine regio,nal begrenzte Rolle gespielt hatte. Sie gelangte im 
Verlauf des 19. J ahrhunderts in zahlreiche Gebiete, die Europaern zuvor verschlossen 
waren, und griindete Gemeinden in Regionen, die friiher auf keiner Karte verzeichnet 
waren. Sie war keineswegs nur evangelisatorisch tatig, sondern trat vielerorts auch als 
Faktor der Modernisierung in Erscheinung. Missionare errichteten nicht nur Kapel-
len, sondern auch - und oft noch zuvor - Schulen, Spitaler und Waisenhauser. Sie 
studierten (und verschriftlichten) die regionalen Sprachen, iibersetzten die Bibel und 
andere Texte, fiihrten vielerorts die ersten Druckerpressen ein oder gaben I A f h d u se wung er pro-
Ansto:Be zur Entwicklung einer einheimischen Presse. Sie kritisierten so- testantisehen Mission 
ziale Missstande - wie die Praxis der Witwenverbrennung in Indien oder 
der Kindesaussetzung in Afrika - und waren ihrerseits mit verantwortlich daM, in 

. Europa das Bild des "wilden" Afrikaners zu festigen (s. S. 409ff.). Ohne den Faktor 

195 



I<ultureller Wandel 

"Missionsschule" sind bestimmte Modernisierungsprozesse im Asien des 19. Jahr-
hunderts oder der antikoloniale Befreiungskampf afrikanischer Eliten im 20. Jahr-
hundert nicht zu verstehen. Auch wo die entstehenden protestantischen Gemeinden 
gegeniiber der katholischen Konkurrenz numerisch zUrUckblieben (wie in Indien 
oder China), gaben die protestantischen Missionen in den Augen der auBerchristli-
chen Offent1jchkeit zumeist den Ton an. Das zeigen etwa Erneuerungsbewegungen in 
unterschiedlichen Religionen Asiens Ende des 19. Jahrhunderts, die·sich vielfach am 
bekampften Vorbild des Missionsprotestantismus orientierten. 

Ausgangspunkt dies er neuen Etappe protestantischer Mission war nicht zuBillig 
die Hegemonialmacht des friihen 19. Jahrhunderts.-Getragen wurde 

sie zunachst von nonkonformistischen Kreisen auBerhalb des kirchlichen Establish-
ments. Hervorzuheben sind vor allem die Baptisten (seit 1792), Methodisten (seit 
1813) und andere evangelikale Gruppierungen wie die anglikanische Church Ivlission-
ary Society (CMS, seit 1812). Organisationsform war die des Vereins, des freiwilligen 

M"" 11 h ft I Zusammenschlusses frommer Individuen, und Mission nicht mehr Sache Isslonsgese se a en 
des kolonialen Staates, sondern des Engagements miindiger Biirger. Dabei 

kooperierte man vielfach iiber konfessionelle und nationale Grenzen hinweg. Glei-
ches gilt fUr die Missionsvereine auf dem Kontinent, wie etwa die Basler Mission 
(gegr. 1815), deren Zoglinge in Westafrika in englischen Diensten und in Indonesien 
unter hollandischer Hoheit tatig wurden. Bereits 1810 kam es auch in den USA zur 
GrUIldung einer ersten (kongregationalistischen) Missionsgesellschaft. Spater traten 
Australien und Neuseeland hinzu. Eigens hervorzuheben ist verstarkt seit den 
1880er Jahren - auch das missionarische Engagement schwarzer Kirchen aus den 
USA. 

Ziel der baptistischen Pioniermissionare urn den Englander William Carey 
(1761-1834) war Indien. Dort stand jedoch kein Empfangskomitee bereit. Vielmehr 
war die ort1iche Kolonialverwaltung - die britische Ostindien-Gesellschaft - wenig 
iiber die Ankunft religioser Aktivisten erbaut, weshalb diese alsbald (1800) vom bri-
tischen Kalkutta ins benachbarte danische Serampore weiterziehen mussten. Missio-
nare anderer Nationalitat wurden sofort abgeschoben. Erst ab 1813 erhielten britische 

I d" I (und ab 1833 auch sonstige) Missionare freien Zugang zu Britisch-Indien. n len 
Serampore entwickelte sich rasch zu einem Zentrum von iiberregionaler 

Bedeutung. Im Mittelpunkt der Arbeit standen Bibel- und andere Ubersetzungen, 
und zwar nicht nur in iiber 30 indische, sondern auch in andere asiatische Sprachen. 
Einen Eindruck vermittelt ein Bericht iiber die Druckereiwerkstatt in Serampore um 
1811: "Es gibt da Inder, die die HI. Schrift in die verschiedenen Schriften iibersetzen 
oder Korrekturfahnen lesen. Du siehst [ ... ] Drucktypen in Arabisch, Persisch, N agari, 
Telugu, Panjabi, Bengali, Marathi, Chinesisch, Oriya, Burmesisch, Kanaresisch, Grie-
chisch, Hebraisch und Englisch." 

1818 wurde das bis heute bestehende Serampore College "zur Ausbildung [ ... ] in 
ostlicher Literatur und europaischen Wissenschaften" errichtet. Von Anfang an gab 
es auch Bildungseinrichtungen fur Frauen. Zwischen 1830 und 1854 waren die christ-
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lichen Missionen die Hauptinitiatoren fur neue College-Griindungen in Indien und 
bis etwa 1900 die Haupttrager des neuen Schulwesens, weshalb ihr Einfluss weit iiber 
den Bereich der getauften Gemeindemitglieder hinausreichte. Deren Zahl war 
nachst sehr bescheiden und auf zwei region ale Zentren (Bengalen und Siidindien) 
beschrankt. Seit der Jahrhundertmitte wuchs sie deutlich an - unter anderem eine 
Folge der nun einsetzenden "Massenbekehrungen" unter marginalisierten Gruppen 

ethnischen Minderheiten). Von 1851 bis 1901 stieg die Zahl der indi-
schen Protestanten von 91.000 auf 1,29 Millionen und die der Christen insgesamtvcm 
1,27 auf 2,70 MiiIionen - bei einer indischen Gesamtbevolkerung von 150 bezie-
hungsweise 255 Millionen. Zugleich formierte sich vor allem irq. Siiden"eine indigen-
protestantische Elite, die sich - obwohl nur Minderheit innerhalb einer Minderheit -
im offentlichen Diskurs als tonangebend wahrnahrn. Altere Reprasentanten des indi-
schen ChristentUms, wie die Thomaschristen, die vor allem im heutigen Kerala be-
heimatet sind, wurden zunachst als rUckstandig belachelt, aber zunehrnend als Re-
prasentanten eines vorkolonialen Christentums gewiirdigt. 

In Japan erzwang 1853/1854 ein amerikanisches Flottengeschwader die "Off-
nung" des Landes nach mehr als 200-jahriger Selbstisolierung. Das Verbot des Chris-
tentums aber blieb zunachst bestehen, weshalb amerikanische und englische Missio-
nare anfangs nur in anderer Funktion Hi.tig werden konnten. Sie studierten japanische 
Literatur, iibersetzten die Bibel, kommentierten und publizierten chinesische chfIs:t:-.-
liche Schriften, unterrichteten in den Schulen westliche Wissenschaften oder arbei-
teten als A.rzte. Die des Bannes iiber das Christentum 1873 I Ja an 
ermoglichte dann offene evangelistische Aktivitaten, und die Zahl der P 
getauften Japanernahm langsam zu. Von Anfang an war das protestantische Chris-
tentum in Japan eine urbane Bewegung, die vor allem Studenten und Intellektuelle 
arisprach und sich insbesondere aus der Klasse der - respektierten, aber von Status-
verlust bedrohten - Samurai rekrutierte. Katholiken fanden ihre Gefolgschaft eher im 
landlichen Raum. In den 1890er Jahren verlangsamte sich der Aufschwung der pro-
testantischen Bewegung. Christliche Ausbildungsstatten, wie die - 1875 gegriindete 
und in Etappen zur Universitat entwickelte - Doshisha-Universitat in Kyoto, iibten 
indes unverandert eine groBe Attraktivitat aus, weit iiber den Bereich der entstehen-
den christlichen Gemeinden hinaus. 

Auch Korea war lange Zeit eine "verschlossene Nation", die erst 1876 gewaltsam 
"geoifnet" wurde - diesmal von den Japanern. Amerikanische Missionare wie der 
Presbyterianer Horace Newton Allen (1858-1932) kamen seit 1885 zunachst als Arz-
te oder Erzieher ins Sie griindeten die ersten westlichen Hospitruer, bauten 
Waisenhauser und errichteten christliche Schulen, aus denen sich etwa die renom-
mierte Yonsei-Universitat in Seoul entwickelte. Sie pragten nicht nur das konfessio-
nelle Spektrum des entstehenden koreanischen "Protestantismus, sondern I K . orea 
vertraten auch von Anfang an das Prinzip der Selbstverwaltung - mit dem 
Ergebnis eines raschen Wachstums und der Selbstausbreitung koreanischer Gemein-
den iiber das Land. 1910 wurde Korea japanische Kolonie. Anders als in anderen 

197 



Kultureller Wandel 

asiatischen Uindern richtete sich so der Widerstand der Koreaner nicht gegen eine 
westliche, sondern eine asiatische Dabei standen die christlichen 
Gemeinden von Anfang an auf der Seite der sich formierenden Nationa1bewegung -
ein wesentlicher Faktor des rapiden Kirchenwachstums in der Fo1gezeit. So zahlten zu 
den 33 Unterzeichnern der "Unabhangigkeitserklarung" vorn 1. Marz 1919, die von 
den Japanern blutig unterdriickt wurde, 16 koreanische Kirchenfiihrer. 

In Westafrika war die anglikanische CMS seit 1808 tatig. Sie verfo1gte sowohl 
evangelisatorische wie hurnanitare Zie1e urid hatte sich neben der Predigt des Evan-
geliurns den Karnpf gegen die Sklaverei auf die Fahnen geschrieben. Ihre fiihrenden 
Vertreter gehorten zugleich der britischen Antisklavereibewegung an. Urn langfristig 
dern Sklavenhandel den Boden zu entziehen, vertraten sie - so prograrnrnatisch irn 
J ahr 1839 Thomas Fowell Buxton - ein Konzept, das unter dern'Stichwort Commerce, 

W t f 'k I Civilization, Christianity in Afrika die Missionierung, Zivilisierung und es a n a 
Forderung "legitirnen" (anstelle des illegitirnen Sklaven-) Handels voran-

zutreiben suchte. Ziel der Missionsarbeit wiederurn sollte die Bildung eigenstandiger 
- sich se1bst regierender, finanzierender und ausbreitender - einheirnischer Kirchen 
sein, die moglichst rasch die Mission der Europaer ab10sen konnten ("Euthanasie der 
Mission", so Henry Venn 1844). Tatigkeitsfe1d waren zunachst die Kiistenregionen 
Westafrikas, vor al1em Sierra Leone - das auch der britischen Marine irn Karnpf 
gegen Sklavenschiffe als Stiitzpunkt diente -, die Goldkiiste (Ghana) sowie das Niger-
delta. 

Ana10ge Zie1setzungen bestimrnten auch das Wirken von David Livingstone 
(1813-1873). Einern weiten Publikurn ist er vor allern als Geograph, Ethnograph 
und Entdecker bekannt, dessen Expeditionen zur Erforschung der Fluss1aufe Zentral-
afrikas zahlreiche weille F1ecken auf der Landkarte des "dunklen Kontinents" besei-
tigten - Und ihm den Ehrentite1 eines "zweiten Ko1urnbus" einbrachten. Bei al1edem 

Z t I f 'k I war er jedoch stets zugleich auch Missionar - bestrebt, den "Heiden" das en ra a n a 
Licht des Evangeliums zu bringen und zugleich das Grundiibel des Skla-

venhandels zu bekarnpfen. Zahlreiche interkulturelle Erstkontakte kennzeichnen sein 
Wirken. Der Hauptling Setschele irn heutigen Botsuana etwa schickte nach seiner 
Taufe 1851 seine zah1reichen Ehefrauen heirn - ein Konflikt zwischen christlichern 
monogarnem Eheideal und den po1ygarnen Traditionen Afrikas, der sich in der fo1-
genden Geschichte vielfach wiederho1en sollte. Livingstones Reisen inspirierten rnis-
sionarische Aktivitaten irn Inneren des Kontinents, nunrnehr auch irn Osten, wo 
bereits die Deutschen Johann Ludwig Krapf und Johannes Rebrnann Pionierdienste 
geleistet hatten. 

Ein drittes Zentrurn protestantischer Missionstatigkeit im Afrika des 19. Jahr-
hunderts bildete Siidafrika. Von den ca. 4000 protestantischen Missionaren, die urn 
1910 in Afrika tatig waren, arbeiteten 1500 in Siidafrika. Hier war das Klirna sehr 

Slidafrika I angenehm, und die Zahl der Denominationen nahm standig zu. Neben 
Refonnierten (noch aus hollandischer Zeit) waren unterschiedliche Ver-

treter des angelsachsischen Missionsprotestantismus tatig, insbesondere Anglikaner, 
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Baptisten, Kongregationalisten und Presbyterian er, sowie Katholiken. Irn Laufe des 
19. Ja:b..rhunderts karnen noch andere Gruppierungen dazu, darunter deutsche (und 
skandinavische) Lutheraner, die ihrerseits in zwei Varianten auftraten: einerseits in 
Gestalt deutscher Einwanderer und der zu ihrer Betreuung entsandten Pastoren, an-
dererseits als Missionare, die unter der einheirnischen Bevolkerung tatig wurden. Das 
Ergebnis bestand irn Nebeneinander schwarzer und weifSer 1utherischer Kirchen, das 
bis heute andauert. 

Christliche Kitchen gab es aDd im N orden Afi-lkas" vor den west-
lichen Missionaren. Wichtigster iiberlebender Reprasentant des altafrikanischen 
Christenturns war Athiopien. Es konnte gegeniiber den Europaern nicht nur seine 
kirchliche Eigenstiffidigkeit wahren, sondern 1896 in der Schlacht bei Ad- I Athio ien 
wa auch eine italienische Invasionsarmee zurUckschlagen, und blieb also P 
einziges afrikanisches Land - neben Liberia - frei von ko1onialer Herrschaft. Als 
Symbol kirchlicher und politischer Unabhangigkeit iibte "Athiopien" so auf gle 
kanisthen Eliten des gesarnten Kontinents eine wachsende Faszination aus. . 

In Lateinarnerika hatte der Unabhangigkeitskampf die katholische Kirche gespa1-
ten. Der hohe Klerus blieb Spanien in der Regel treu und emigrierte, der niedere 
Klerus (zurneist aus Kreo1en, Mestizen und Indios) unterstiitzte eher den Unabhan-
gigkeitskarnpf, der etwa in Mexiko anfanglich von den Priestern Migue1 Hida1go und 
Jose Maria Morelos angefiihrt wurde. Viele Bischofssitze blieben 1ange Zeit vakant, 
und bei Stellenbesetzungen bereiteten die neuen liberalen Machthaber enorme 
Schwierigkeiten. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es Rom, durch eine Se'rie 
von Konkordatsabschliissen sein Verhaltnis zu den Staaten Lateinamerikas I L tOOk a emamen a 
auf eine neue Grundlage zu stellen. Dennoch blieb der gravierende Pries-
terrnange1 ein dauerhaftes Er beforderte synkretistische Tendenzen inner-
halb des Volkskatholizismus, der ihn nicht nur in den Augen protestantischer Kriti-

, ker, sondern auch katholischer Einwanderer aus Europa vielfach als semi-pagan 
erschidnen lie£. Protestanten nutzen nach dern Ende der Ko1onialzeit die neuen, 
wenngleich zunachst begrenzten religiosen Freiheiten und karnen als Kaufleute, Ein-
wanderer oder Bibelko1porteureo Eine zielgerichtete Missionstatigkeit unter den ein-
heimischen Katholiken oder der indianischen Urbevolkerung gab es verstarkt seit 
etwa 1880, vor al1em durch arnerikanische Gesellschafte:q, die nun in grofSerer Zahl 
irn Siiden des Kontinents aktiv wurden. 

Gegen Ende des Jahrhunderts verstarkte sich der ZugriffEuropas auf die Ter-
ritorien in Ubersee. Errnoglicht wurde dies unter anderem durch verbesserte Ver-
kehrsbedingungen, Kommunikationsmittel und Fortschritte in d,er Tropenrnedizin. 
Missionare stromten nun in grofSer Zahl in Gebiete, die friiher als "Grab 'I Zeit des 
des weifSen Mannes" galten. Innereuropaische Rivalitaten beschleunigten Hochimperialismus 
den Scramble for Africa, den ko1onialen Wettlauf urn Afrika. 1884 trat 
auch Deutschland in den Kreis der Kolonialmachte ein; und neben'die hlteren 
zurneist international und okumenisch orientierten - Missionen trat der neue Typus 
der Ko1onialmission, die dern Grundsatz fo1gte: "Deutsche Missionare in deutsche 
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Kolonien." Der Streit zwischen universalistischer und nationaler Orientierung zahlt 
zu den spannendsten Debatten Missionskreise in den 1890er Jahren. 

Kolonialenthusiasmus und rassistis-ches Gedankengut fanden nun - in der Phase 
des sogenannten Hochhnperialismus - vermehrt Eingang auch im angelsachsischen 
Missionsprotestantismus. Die hehren Grundsatze der "Drei Selbst" - also des Kon-
zepts, das auf die Griindung sich selbst regierender, finanzierender und ausbreitender 
einheimischer Kirchen abzielte - gerieten zunehmend in Vergessenheit, und kirch-
liche FiihrUI).gspositionen waren wieder verstarkt Europaem vorbehalten. Analoge 
Entwicklungen sind zeitgleich ebenso in der katholischen Welt zu beobachten. Ultra-
montane - auf Rom ausgerichtete - Tendenzen kennzeichnen die Geschichte des 
europaischen Katholizismus seit den Wirren der Franz6sischen Revolution. Mit dem 
Ersten Vatikanischen Konzil 1869/1870, das die Unfehlbarkeit des Papstes erklarte, 
erreichten sie einen markanten H6hepunkt und bestimmten zunehmend auch die 
Entwicklung in anderen Kontinenten so in Lateinamerika, wo sich die Romanisie-
rungs- und Zentralisierungstendenzen gegen Ende des Jahrhtmderts deutlich ver-
starkten. Nicht zufallig fand das erste lateinamerikanische Plenarkonzil von 1899 in 
Rom statt; und die katholische Restauration des Kontinents glich weithin einer "Re-
Europaisierung". Auch in Afrika korrelierte der kirchliche "Wettlaufum Afrika" mit 
dem institutionellen Revival der katholischen Kirche nach dem Ersten Vaticanum. Er 
fiihrte zu einer massiv verstarkten katholisch-missionarischen Prasenz auf dem Kon-
tinent. 

Aktivntatell1l 

Die glob ale Ausbreitung des Christentums im 19. Jahrhundert ist oft einfach als Be-
gleiterscheinung des westlichen Kolonialismus oder als das Resultat euroamerika-
'nischer Missionsaktivitaten beschrieben worden. Dabei wird die Bedeutung indigener 
Akteure und lokaler Multiplikatoren iibersehen. Sie waren es, die letztlich iiber Erfolg, 
Misserfolg oder modifizierle Annahme des missionarischen Angebots entschieden. 
Ihre Bedeutung ist schon daraus ersichtlich, dass das explosive Wachstum des Chris-
tentums im Afrika gerade in die Zeit nach Erlangung der politischen 
Unabhangigkeit seit 1960 fillt, als mit den Kolonialherren auch die meisten Missio-
nare abgetreten waren. Missionare kamen im 19. Jahrhundert vielfa<;:h als geladene 
Gaste einheimischer Herrscher (etwa in Madagaskar 1820). Noch 1879 setzte der 
K6nig von Buganda (im spateren Uganda) eine Religionsdebatte zwischen anglika-
nischen und katholischen Missionaren (und zuvor mit Muslimen) an. Fiir ihn bedeu-
tete die Annahme des Christentums den bewussten Einbau einer "modernen" Reli-
gion in die politischen und sozialen Strukturen des Landes. Mit Christopher A. Bayly 
sollten wir darum "nicht nur fragen, warum Afrikaner, Indianer und Bewohner Ozea-
niens zum Christentum iibertraten, sondem auch, wie das Christentum von Afri-
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kanem, Indianem und Ozeariiem umge-
wandelt wurde" .. Aus der Begegnung mit 
vielfaltigen Kultrg'en entstanden lokale 

die ihrerseits zu 
Zentren regionaler Ausbreitung werden 
konnten. 

Als Beispiel sollen die Anfange des 
Protestantismus in Westafrika dienen. Die-
se werden in der traditionellen Missions-
geschichte vor allem als Resultat der Akti-
viHiten britischer Evangelikaler (CMS) und 
schwabischer Pietisten (Basler Mission) zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts geschildert. 
Sie waren jedoch wesentlich durch eine 
afroamerikanische Initiative mit bedingt: 
die Riicksiedlungsbestrebungen von Ange-
h6rigen der afrikanisch-protestantischen 
Diaspora auf der anderen Seite des Atlan-
tiks. Vor allem in N eusthottland (im heuti-
gen Kanada) gab es nach dem Amerika-. 
nischen U nabhangigkeitskrieg zahlreiche 
freigelassene Schwarze, die friiher in briti-
schen Diensten gestanden hatten und die 
nun - mit der "Bibel als Freiheitscharta in 
der Hand" (Adrian Hastings) - Afrika 
zuriickkehren wollten. Trotz aller Riick-
schlage fiihrte diese Initiative 1792 zur 
Griindung einer "freien « und christlichen 
Siedlung (Freetown) in Sierra Leone. Dort 
entstand im November 1792 auch - ab-
gesehen von friiheren Handelsstationen -

SamudAjayi Crowther, ein oehemaliger Sklave, der 
1864 als erster Afrikaner zum anglikanischen 
Bischof in Westafrika geweiht wurde und als Symbol 
der Aufstiegshoffnungen schwarzer Eliten gaIt. Seine 
schrittweise Entmachtung 1890/1891 lOste eine 
Welle unabhangiger Kirchengrundungen aus. 

die. erste protestantische Kirche im °tropischen Afrika, mit eigenen Strukturen und 
schwarzer Fiihrung. Die vielsprachige schwarze Elite Sierra Leones sollte dann im 
weiteren Verlauf der Christianisierung Westafrikas eine wichtige Briickenfunktion 
wahmehmen. Diesen Charakter behielt das Untemehmen auch spater, als Sierra Leo-
ne 1808 zur britischen Kronkolonie erhoben wurde und dort zunehmend europaische 
Missionare in Erscheinung traten. 

Ein anderes stellt die sogenannte athiopistische Bewegung dar. Sie for-
mierte sich gegen Ende des 19. Jahi-hunderts zeitgleich zunachst in West- und Siid-
afrika, spater auch in Zentral- und Ostafrika, und fiihrte zur Entstehung missions-
unabhangiger Kirchen unter afrilcanischer Leitung. Aus16sendes Moment waren in 
Westafrika die schrittweise Entmachtung des ersten schwarzen Bischofs der anglika-
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nischen Kirche, SamuelAjayi Crowther (1.806-1891) und die Ernenmmg eines Wei-
:Ben zum N achfolger. Dies fi.ihrte zu wiitenden Protesten der schwarzen Eliten in 
Kirche und Gesellschaft und zu ersten Abspaltungen von den protestantischen Mis-
sionskirchen. In Siidafrika war es vor allem dei" wachsende Rassismus der wei:Ben 
Missionare, der afrikanische Christen in die Sezessiontrieb. 1892 griindete der friihe-

A"th' 't' 'h D I re methodistische Geistliche Mangena Maake Makone in Pretoria eine IOPIS Ise e Bewegung , 
Ethiopian Church und 16ste damit eine Welle schwarzer - sich "athiopisch" 

nennender - aus. Das Stichwort "Athiopien" bezog sich dabei 
einerseits auf das afrikanische Land, das sich erfolgreich europaischen Kolonisie-
rungsversuchen widersetzte, und anderseits aufbiblische Referenzen (wie Psalm 68), 
die als Verheillung an alle Menschen afrikanischen Ursprungs verstanden wurden. 
Dieser "athiopische Diskurs" hatte sich bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts unter 
den Afroamerikanern in der Karibik ,und N ordamerika entwickelt. Von dort 
schwappte er nach Westafrika und spater in den Siiden des Kontinents iiber. "Athio-
pische" Kirchen in Siidafrika kooperierten dabei mit schwarzen in den USA; und 
zunehmend verb and sich auf beiden Seiten des Atlantiks das Programm des Athio-
pismus mit panafrikaruschen Aspirationen. Die sE!it der Jahrhundertwende entste-
henden unabhangigen afrikanischeri Kirchen, von denen es momentan mehr als 
20.000 gibt, wurden wesentlicher Faktor des rasanten Wachstums des afrikanischen 
Christentums im Jahrhundert. ' 

Konflikte zwischen dem Paternalismus westlicher Missionare und den Emanzi-
pationsbestrebungen indigen-christlicher Eliten gab es nicht nur in Afrika, sondern 
auch in Asien. Bestrebungen eines kirchlichen Independentismus sind dort urn 1900 
in zahlreichen Regionen zu beobachten. In Indien fi.ihrten sie etwa 1886 zur Griin-
dung der National Church of India in Madras, die alle indischen Christen - ungeach-
tet ihrer Konfessionszugeh6rigkeit - in einer nationalen Kirche zu vereinen und 

N t' Ik' hi' h I zugleich der Kontrolle und dem importierten Konfessionalismus der Mis-a Iona Ire le e 
Bewegungen sionare zu entziehen suchte. Getragen wurde diese nationalkirchliche Be-

wegung von einer Gruppe sozial hochstehender protestantischer Laien. Sie 
au:Berten sich profiliert zu vielen Fragen des religi6sen und politischen Lebens, unter-
hielten eigene Zeitschriften (wie den »Christian Patriot«) und suchten als christliche 
Patrioten beim nationalen Aufbruch mitzuwirken. Ihrem emanzipatorischen Ansatz 
entsprach auch die Griindung einer eigenen, nur von Indern geleiteten National Mis-
sionary Society (1905), die im Lande selbst, in Nachbarregionen (Burma, Sri Lanka) 
sowie unter den indischen Landsleuten in Siidafrika tatig wurde. 

Ein gewisses Analogon im katholischen Asien stellt die Iglesia Filipina Indepen-
diente dar. Sie entstand 1902 auf den Philippinen nach dem Sturz der spanischen 
Kolonialherrschaft. Mit deren Ende 1898 hatte sich die Hoffnung auf eine philippi-
nische Nationalkirche rnit eigener Hierarchie verbunden. Im 19. Jahrhundert waren 
einheirnische Weltpriester vielfach Trager der antikolonialen Bewegung, und wah-
rend der Revolutionsjahre von 1896 bis 1898 kontrollierten philippinische Geistliche 
alle·800 Gemeinden des Landes. Nicht unerwartet widersetzte sich Rom den Planen 
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fur eine philippinische Nationalkirche, mit dem Ergebnis, dass sich 1902 der Priester 
Gregorici Aglipay (1860-1940) zum obersten Bischof der neuen Kirche weihen lieK 
In ihrer Anfangszeit geh6rte ihr mehr als ein Drittel der philippinischen Bevolkerung 
an. Heute zahlt sie mehr als 2 Millionen Anhanger. 

In China bildete sich Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Taiping-Bewegung eine 
christlich inspirierte sozialrevolutionare Bewegung, die die regierende Mandschu-, 
Dynastie an den Rand des Zusammenbruchs brachte (vgl. S. 341). Sie ist von Auto-
ritaten wie dem Sinologen John K Fairbank als chinesische "Variante des alttesta-
mentarischen protestantischen Christenhuns" bezeichnet Ihre Fiihrung ver-
stand sich dezidiert als christlich, lie:B - trotz aller synkretistischen Elemente - die 
biblische Botschaft unter Ausschluss aller anderen Lehren predigen, verfocht eine 
puritanische Ethik, suchte freundschaftlichen Kontakt. zu Missionaren I Ch' Ina: 
und anderen Vertretern des Westens, blieb aber unabhangig in Theologie Taiping-Bewegu'ng 
und Handeln. Ihre (zum Schluss auch von den westlichen Machten unter- , 
stiitzte) Niederschlagung 1864 durch die Mandschu forderte Millionen von Todes-
opfern. Am Anfang stand 1837 eine Vision des Griinders und spateren Taiping-K6-
nigs Hong Xiuquan (1814-1864), die er nachher im Licht biblischer VerheifSungen 
als Auftrag zum Sturz der Mandschu-Dynastie und zur Vertreibung des, Konfuzius 
interpretierte. Die Kenntn'is dies er Vision war tinter seinen Anhangern ebenso obliga-
torisch wie die eines aus den Zehn Geboten und Gebeten bestehenden Katechismus. 
Die Taiping erlie:Ben ein absolutes Opium-, Prostitutions-, Tanz- und Alkoholverbot, 
hielten den Sonntag in Ehren, erstrebten eine egalitare Gesellschaftsordnung und 
sahen Taiping-China als gleichberechtigtes Glied in der Familie der "christlichen" -
das heifSt westlichen - Nationen. 

Bereits im 19. Jahrhundert geh6ren transkontinentale Aktivitaten und Vemet-
zungen von Christen der siidlichen Hernisphare zum Bild des entstehenden Welt-
christentums. Das Engagement afroamerikanischer Missionare (aus den USA oder 
der Karibik) in Afrika - durchgefi.ihrt sowohl im Auftrag "wei:Ber" wie zunehmend 
auch "schwarzer" Kirchen - wurde bereits erv\Tahnt. Deren Zahl war zumeist eher 
bescheiden, der psychologische Effekt umso beachtlicher. Tamilische I T k t' , . . . rans on Inentale 
Chnsten aus Siidmdlen wurden m Sri Lanka, Siid- und Ostafrika zu Multi- Aktivitiiten 
plikatoren ihres Glaubens. Christlich-koreanische Aktivisten waren friih 
auch au:Berhalb Koreas tatig - so in Japan oder in der Mandschurei. Eine Quelle des 
J9-hres 1910 vermeldet ihre Prasenz auch in Sibirien, China, Hawaii, Kalifornien und 
Memo. In Korea selbst ist das erstauriliche Wachsturn des Christen turns sowohl in 
seiner katholischen Gestalt (seit 1784) wie in seiner protestantischen Variante (seit 
1884) von Anfang an entscheidend durch die Initiativen einheimischer Christen ge-
pragt. 
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"Uberall im Osten", so beschreibt die Zeitschrift »The Hindu Organ« 
am 18, Januar 1899 die religiose Lage der Gegenwart, "findet gegenwartig eine Re-

'naissance [asiatischer] Uberlieferung und Literattir statt; und es wird ziigig daran 
gearbeitet, den Ruhm der orientalischen Religionen dem Vergessen der V ergangen 
heit zu entreillen. In Indien, Burma, Siam [Thailand], Annam [Vietnam], Japan und 
sogar in China [ ... ] ist das Bediirfnis nach religioser und moralischer Erziehung [und 

R ' Id t d't' 11 I Emeuerung] stark zu spiiren." In der Tat ist im Asien der Jahrhundert-eVlva er ra I lOne en 
Religionen wende in zahlreichen Regionen ein Revival der traditionellen Religionen 

zu beobachten, das 20 oder 30 Jahre zuvor noch undenkbar gewesen ware. 
Dabei handelt es sich keineswegs nur um das Wiederaufleben herkommlicher Glau-
bensformen. Vielmehr erlebten die grof3en Religionen Asiens vielfach eine Auferste-
hung in "modemisierter" - aus der Begegnung mit der westlichen Moderne hervor-
gegangener - Gestalt, getragen von den lokalen Eliten und aufs engste verkniipft mit 
dem Aufkommen nationaler Bewegungen in den einzelnen Landem. Diese artikulier-
ten sich vielfach zunachst als Wiederentdeckung des eigenen kulturellen Erbes, bevor 
sie in einer zweiten Etappe politische Forderungen erhoben. 

Ursprungsland des buddhistischen Modernismus ist Sri Lanka, das friihere Cey-
Ion. Intensiver als das benachbarte Indien war das Land den Einwirkungen von mehr 
als, drei J amh underten europaischer Kolonialherrschaft und christlicher Missions-
tatigkeit ausgesetzt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts schien aer traditionelle 
Buddhismus von einem unaufhaltsamen Niedergang bedroht, und der beriihmte sin-
ghalesische Gelehrte James de Alwis rechnete um 1850 mit seinem baldigen Ver-
schwinden. Zeitgleich aber setzte ein schrittweiser Aufschwung ein. Dieser vermochte 
in einer Reihe grof3er Streitgesprache zwischen Christen und Buddhisten zwischen 
1865 und 1899 die singhalesische bffentlichkeit zu mobilisieren. Dabei bediente sich 

B ddh' t' h I die buddhistische, Seite zunehmend der Ideen und Organisationsformen u . IS Ise er 
Modernismus der christlichen Gegenseite. Unter dem Stichwort Protestant Buddhism -

als Protest gegen und zugleich als Imitation des bekampften Vorbilds des 
Missionsprotestantismus - ist dieser Sachverhalt in der religionssoziologischen For-
schung verhandelt worden. So wurden etwa anstelle der YMCAs (der unter urbanen 
Eliten beliebten Young.Men's Christian Associations) buddhistische YMBAs gegriin-
det (und spater auch hinduistische YMHAs, muslimische YMMAs und schlief3lich 
katholische YMCathAs), anstelle christlicher Katechismen ein Buddhist Catechism 
verbreitet sowie - besonders bemerkenswert in einem Land mit einem Mondkalender 
- die Einrichtung "buddhistischer Sonntagsschulen" vorangetrieben. Die rationalen 
Elemente der buddhistischen Lehre und ihre Vereinbarkeit mit westlichen Naturwis-
senschaften wurden nachdriicklich betont und die Bedeutung des Laienelements -
anstelle des traditionellen Vorrangs der Monchsorden - hervorgehoben. 

Zugleich verstarkten sich Bestrebungen zur intemationalen Vemetzung des 
Buddhismus. 1891 griindete der Ceylonese Anagarika Dharmapala (1864-1933) die 
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Bodhgaya-Mahabodhi-Gesellschaft. Ziel war es, die Buddhisten aus allen Landem 
von Ceylon bis Tibet und Japan - zu einigen und das indische Bodhgaya wieder Zum 
Mittelpunkt buddhistischer Religiositat zu machen. Dharmapalas Rede auf dem 

der Religionen in Chicago 1893 hinterlief3 grof3en Eindruck und 
starkte auch im Westen das Interesse am Buddhismus. Japanische Buddhisten schick-
ten Missionare in andere asiatische Lander. 

Auch in Indien geriet die religiose Landschaft im 19. Jahrhunderts in Bewegung. 
Das Spektrum der Antworten auf die westliche Modeme und cmistliche Missions-
aktivitaten reichte dabei von'defensiv-orthodoxen Realctionen bis ZlJ. kiihnen Neue-
rungen. In der Bildungsschicht formierte sich ein ethischer Reformhinduismus, "der 
aufgrund christlichen Einflusses hinduistische Auswiichse (Witwenverbrennung, 
Kastenwesen u. i.) verurteilte, eine Demokratisierung der Hindu-Religionen ohne 
priesterliche Dominanz der Brahmanen anstrebte und intellektualistische Befreiungs-
lehren vertrat" (Axel Michaels). Reprasentanten soIcher neohinduistischer Reform-
bewegungen waren etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts Ram Mohan Roy (1772-
1833), der "Vater des modetnen Indiens", Kampfer gegen Idolatrie und I Reformhinduismus 
Kastenwesen sowie Verfasser einer Schrift iiber die Relevanz der Bergpre-
digt Jesu (1822), oder gegen Ende des Jahrhlmderts Ramakrishna (1836-1886) und 
der von ihm ins Leben gerufene Ramakrishna-Orden. Andere Vereinigu.ngen, wie der 
1875 gegriindete Arja Samaj, vertraten demgegeniiber einen betont "vedischen", von 
schadlichen westlichen oder islamischen Einfliissen gereinigten Hinduismus. Rama-
krishnas Schiller Vivekananda (1863-1902) vertrat Indien auf der Weltkonferenz der 
Religionen 1893 in Chicago und prasentierte dort den Hinduismus als universale 
Religion, die mit den modemen Wissenschaften harmoniere. In Indien selbst pran-
gerte er soziale Missstande an., Die Ramakrishna-Bewegung wurde in der Folgezeit 
auch auf3erhalb Indiens aktiv, so in Siidostasien, Ozeanien und Afrika. Tatig wurde 
sie aber auch in Amerika, Westeuropa und Australien und damit auf3erhalb der in-
dischen Auslandsgemeinden. Dabei wandte sie sich zunehmend zielgerichtet auch an 
Nicht-Inder und Nicht-Hindus. 

Neben Buddhismus und Hinduismus erlebten auch andere asiatische Traditio-
nen (wie der chinesische Konfuzianismus oder der parsische Zoroastrismus) urn 1900 
zumindest phasenweise einen massiven Aufschwung. Vielfach verb and sich dies er 
mit einer modernisierenden Neuinterpretation. Angesichts des gesteigerten Imperia-
lismus westlicher Machte sind diese im Einzelnen sem unterschiedlichen Erneue-
rungsbewegungen zugleich als Ausdruck des wiederentdeckten Selbstwertgefuhls der 
asiatischen Volker zu begreifen. Mit dem Sieg Japans iiber Russland im Krieg 19041 
1905 steigerte sich dieses Gefuhl noch einmal dramatis ch. Dieses Ereignis lp' t' h V" anasla Ise e ISlonen 
wurde von vielen Zeitgenossen nicht nur als Triumph einer asiatischen 
iiber eine europaische Nation gefeiert, sondern auch als Sieg des "buddhistischen" 
Japan iiber das "christliche" Zarenreich. Bis in die letzten Dorfer Bengalens wurden 
diese Nachrichten lebhaft diskutiert, aber auch in Vietnam, Indonesien oder auf den_ 
Philippinen sem aufrnerksam zur Kenntnis genommen. Sie gab en den nationalisti-
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schetJ. Bewegungen verschiedener Regionen Auftrieb, beschleunigten die "Renais-
sance der orientalischen Religionen", und inspirierten die Intellektuellen des Kon-
tinents zu panasiatischen Visionen. Asia is one - diese Parole war nun vielfach zu 
horen, und das "Erwachen" und das "Aufstehen Asiens" gegenuber dem bislang fur 
unbesiegbar gehaltenen West en wurden lebhaft beschworeb.. 

Auch in der islamischen Welt wurdert die Vorgange in Fernost aufmerksam ver-
folgt. Sie verstarkten dort panislamische Bestrebungen. Sicherlich war die Situation 
der Muslime in Indien, Indonesien, Agypten und dem Osmanischen Reich unter-
schiedlich. Erstere lebten unter kolonialer Herrschaft, wahrend das zerfallende Reich 
der Osmanen zwar nominell unabhangig blieb, zugleich aber einem System unglei-
cher Vertrage und westlichen Interventionen ausgesetzt war. Umso mehr aber konnte 
nun Japan auch hier als Vorbild modernisierender Reformen und Wahrer nationaler 

P 'I . h I Souveranitat angesehen:werden. Die Reisen islamischer Fuhrer und Refor-anls amlse e ' ,., 
Bestrebungen mer nach Tokio hauften sich, und in Kairo rief em panislamischer Kon-

gress 1907 zur kulturellen und sozialen Erneuerung au£ DeI als Advokat 
panislamischer Solidaritat bekannte agyptische Nationalist Mustafa Kamil (Mu$tafa 
Kamil; 1874-1908) verwies auf Japan als moglichen Partner einer anzustrebenden 
mternationalen Allianz gegen den westlichen Kolonialismus. Wenn die Aggression 
Europas gegen die muslimische Welt weitergehe, so' prophezeite er 1901 angesichts 
der kolonialen Okkupation Nordafrikas, werde sich die muslimische Welt erheben, 
urn ihren Glauben und den osmanischen Staat zu schutzen. Muslime in aller Welt 
mi.i.ssten von nun an unter der FUhrung des osmanischen Kalifen vereinen. 

Zeitgleich aber ging die Ausbreitung des Islam im subsaharischen Afrika weiter. 
Er hatte sich dort im 19. Jahrhundert weit verbreitet und war zum starksten Rivalen 
der christlichen Missionen geworden. Die traditionellen - "animistischen" - Religio-
nen Afrikas verloren zunehmend an Bedeutung. Christentum und Islam befanden 
sich demgegenuber auf dem Vormarsch. Anders als die herkommlichen, lokal oder 
regional begrenzten Kulte vermochten beide konkurrierenden Religionen in einer Zeit 
sozialen Wandels und der Auflosung kleinraumiger Lebenswelten eine universale 
Orientierung und ein koharentes Weltbild zu bieten. Dabei waren die christlichen 
Missionen meist dort erfolglos, wo der Islam einmal FuB gefasst hatte. Eigentiim-
licherweise beschleunigte sich die Ausbreitung des Islam gerade in der Kolonialzeit. 

A b 't d 1 I' I Dies gilt fur Territorien unter franzosischer, englischer und deutscher us rei ung es s am 
Herrschaft. Franzosische Kolonialbeamte forderten anfangs den Islam, da 

sie ihn als "hohere Stufe" im evolutionaren Prozess vom afrikanischem "Animismus" 
zu westlicher Zivilisation betrachteten. Britische Offiziere unterstellten im heutigen 
Nordnigeria "pagane" Gebiete muslimischen Territorialfursten. Muslimische Hand-
ler profitierten von der kolonialen Erschlie£ung Zentralafrikas. Die Entwicklung 
neuer Verkehrswege ermoglichte ihnen den Zugang zu Gebieten, die ihnen zuvor 
verschlossen waren. Auch in Britisch-Ostafrika und in Deutsch-Ostafrika bot die 
Etablierung kolonialer Herrschaft den Muslimen die Chance, in das zuvor unzu-
gangliche Landesinnere zu gelangen. Muslimische Soldaten wurden in den Kolonial-
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armeen eingesetzt, musHmische Handelsstationen im Inneren zu administrativen 
Zentren ausgebaut und Muslime in Schlusselpositionen als Hauptlinge, An.gestellte 
und Steuereintreiber beschaftigt. Noch zu Beginn des Ersten Weltkriegs beschwerten 
sich deutsche Missionare in Ostafrika uber das, was sie als die pro-islamische Politik 
der deutschen Kolonialverwaltung ansahen. Andererseits vermittelten ihre Schulen 
wirkungsvoll den Zugang zu moderner Bildlmg, den das traditionelle Erziehungssys-
tern der Muslime nicht leisten konnte. 

Veranderte Religionsgeographien sind eines der hervorstechenden Merkmale des 
19. Jahrhunderts. Freiwillige oder erzwungene Migration brachte nicht nur Men-
schen, sondern auch Religionen in Lander, wo sie zuvor unbekannt waren. Das gilt 
fur europaische Auswanderer ebenso wie etwa fur die Anfange einer globalen Hindu-
Diaspora - eine Folge unter anderem der gro£raumigen Verschiebung bil- I H' d O' 

In u- laspora 
liger Arbeitskrafte innerhalb des britischen Empire. Indische Kontrakt-
arbeiter (indentured labourers) gelangten so nach Burma, Sudafrika, Ostafrika, Fi-
dschi, Mauritius, Guyana, Trinidad und Jamail<:a. Allein in die Karibik kamen 
zwischen 1838 und 1917 eine halbe Million Inder, and ere folgten spater. Die meisten 
blieben (80 %) und waren Hindus (85 %), mit dem Ergebnis, dass heute etwa in Tri-
nidad 22,8 Prozent der Bevolkerung Hindus sind. 

Um die Wen de vom 19. zum 20. Jahrhundert sind zwei international s"ti:ttk 
beachtete Ereignisse zu verzeichnen, die zugleich unterschiedliche Modelle religio-
ser Globalisierung repdisentieren. Das eineistCl.as Weltparlament der Religionen in 
Chicago 1893. Es war die erste interreligiose Begegnung auf internationaler Ebene, 
an der Angehorige verschiedenster Religionen und Kulturen teilnahmen: japanische 
Buddhisten, indische Theosophen, amerikanische Juden, Christen der verschiede-

' e par amen nen Konfessionen und Nationalitaten und andere mehr. Sie sprachen vor I W It I t 
einem Publikum mit bis zu 7000 Zuhorern. Max MUller, der beriihmte der Religionen 
Orientalist, kommentierte enthusiastisch: "Ein solches Zusammenkom-
men von Vertretern der hauptsachlichen Religionen der Menschheit hat noch nie 
in der ganzen Geschichte stattgefunden. Es ist einzig in seiner Art." Es war eine 
Plattform, die - wie bereits erwahnt - den ceylonesischen Buddhisten Dharmapala 
und den indischen Hindu Vivekananda zu international bekannten Personlich-
keiten machte und wesentliche Ansto£e zur Rezeption asiatischer Religionen im 
Westen gab. Zugleich war es eine Konferenz, auf der viele Stimmen fehlten. So 
nahm kein einziger Vertreter der Ureinwohner Amerikas oder einer anderen Stam-
mestradition teil. 

Das and ere Ereignis ist die Weltmissionskonferenz von Edinburgh 1910. Sie ist 
schon deshalb von Bedeutung, da sie gemeinhin als "Geburtsstunde der okume-
nischen Bewegung" gilt, die ihrerseits in der Folgezeit zur globalen Vernetzung zahl-
reicher zuvor konfessionell und geographisch getrennter - christlicher I W I"t . . I f e missions {On erenz 
Kirchen fii.hrte. Ziel der Konferenz war die "Evangelisierung der Welt in in Edinburgh 1910 
einer Generation". Das war nicht einfach Wunschdenken, sondern stUtzte 
sich auf eine bestimmte Analyse der globalen religiosen Situation, die bestimmt war 
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vom "Erwachen groBer Nationen" in Afrika und Asien (wie lndien und China). Ent-
scheidend in der Optik der Konferenz .war dabei die Frage, ob diese neu erwachenden 
Nationen einen "Weg mit oder ohne Christus" gehen wfu·den. 1911 wurde die seit 
1644 in China regierende Mandschu-Dynastie gestiirzt, und der erste provisorische 
Prasident des orepublikanischen Chinas - Sun Yat-sen - war Christ. Andererseits 
brach vier J ahre nach der Konferenz von Edinburgh der Erste Weltkrieg aus in 
den Augen zahlreicher auBereuropaischer Gesellschaften eine moralische Katastro-
phe nicht nur des Christentums, sondern des westlichen iiber-
haupt. -
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