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Zum 14. Mal fand die Jahrestagung des
Schwerter Arbeitskreises Katholizismusfor-
schung statt. Hervorgegangen aus einem in-
formellen Forum von Doktoranden der Uni-
versitaeten Muenster und Bielefeld, hat er
sich inzwischen zu einem auch internatio-
nal beachteten Gespraechskreis entwickelt,
der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern die Moeglichkeit bietet, ihre lau-
fenden Forschungsprojekte zu praesentieren,
und gleichzeitig ein uebergreifendes Thema
in Form einer Generaldebatte zu diskutieren.
Letztere beschaeftigte sich in diesem Jahr mit
dem „Katholischen Antisemitismus in Euro-
pa“ (dazu ist ein eigener Bericht vorgesehen).
In diesem Bericht sollen die uebrigen Vortrae-
ge der Tagung, die unter der Leitung der im
Jahr zuvor gewaehlten Sprecher Gisela Fle-
ckenstein (Detmold) und Joachim Schmiedl
(Vallendar) stand und wegen des Umbaus der
Katholischen Akademie Schwerte, die als Ko-
operationspartner fungiert, in der Kommen-
de in Dortmund-Brackel stattfand, vorgestellt
werden.

Genderforschung
Die ersten drei Vortraege beschaeftigten

sich mit der Genderthematik. Angela Ber-
lis (Arnhem / Bonn) analysierte die Rolle
von Frauen in der Anfangszeit des Altkatho-
lizismus. Ausgehend von der Ursprungser-
fahrung, eine Reformbewegung sein zu wol-
len, zeigte sich, dass Frauen bei den ers-
ten Altkatholiken-Kongressen nicht zur Teil-
nahme zugelassen waren, obwohl sie auf
gemeindlicher Ebene durchaus in Entschei-
dungsprozesse mit einbezogen waren. Die
Spannung zwischen dem zeitgenoessischen
Frauenbild des Buergertums und der Ab-
weisung eines von Hoerigkeit und Unmuen-
digkeit gepraegten Frauentyps durchzog den

Emanzipationsprozess von Altkatholikinnen,
wie Berlis am Beispiel der privaten Maed-
chenschule Wilhelmine Ritters in Bonn ausfu-
ehrte.

In einem deutsch-italienischen Laenderver-
gleich ging Manuel Borutta (Berlin) der Fe-
minisierung des Katholizismus und der Se-
xualisierung des Klerus nach. In antikatho-
lischen Publikationen, die aus Kulturkampf-
Situationen erwachsen waren, geriet sowohl
die weibliche Religiositaet als auch eine an-
geblich pervertierte Sexualitaet von Beicht-
vaetern und Moenchen in das Visier der buer-
gerlichen OEffentlichkeit. Religiositaet wur-
de pathologisiert. In den letzten Jahrzehn-
ten des 19. Jahrhunderts war aber eine kul-
turelle Gleichstellung der Frau nicht mehr-
heitsfaehig. So blieb es in Italien beim Bil-
dungsmonopol der katholischen Kirche und
in Deutschland bei einer funktionalen Diffe-
renzierung mit einer aehnlich der buergerli-
chen Ehe funktionierenden Aufgabenteilung
zwischen Kirche und Staat.

Grundsaetzliche UEberlegungen zu den
Perspektiven einer konfessionsvergleichen-
den Frauen- und Geschlechterforschung stell-
te Relinde Meiwes (Bielefeld / Siegen) an. Die
traditionelle Kirchengeschichtsschreibung ha-
be bisher weitgehend die geschlechterspezi-
fischen Fragestellungen vernachlaessigt. Mei-
wes plaedierte dafuer, bereits bearbeitete The-
men - Folgen der Franzoesischen Revolution,
religioese Renaissance im 19. Jahrhundert, Po-
litik, soziale Frage und Diakonie, Lebensfor-
men, Formen religioeser Vergemeinschaftung
- unter der Perspektive „Geschlecht“ neu zu
lesen.Katholizismus auf dem Lande

Zwei Vortraege setzten sich mit Phaenome-
nen des laendlichen Katholizismus auseinan-
der. Tobias Dietrich (Trier) stellte seine Stu-
dien zu den Mikromilieus in elsaessischen,
rheinischen und thurgauischen Landgemein-
den vor, die alle eine konfessionelle Misch-
bevoelkerung und simultan genutzte Kirchen
hatten. Die Pfarrer mussten sich ueberall
mit den Erwartungen der Dorfbewohner ar-
rangieren. Die Nachfrage nach den Sakra-
menten war in allen untersuchten Doerfern
sehr hoch. Der Gottesdienstbesuch war va-
riabel, lag aber katholischerseits hoeher als
im protestantischen Bevoelkerungsteil. Kon-
fessionelle Blaetter wurden mehr von alten als
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jungen, mehr von Frauen als Maennern ge-
lesen. Der konfessionelle Verein war im Dorf
weniger als in der Stadt eine Stuetze der Mi-
lieubildung. Bei Konflikten im Dorf spielte
der konfessionelle Faktor wohl mit hinein,
wurde aber von verwaltungstechnischen, oe-
konomischen oder lebenssichernden Faktoren
auf einen hinteren Rang verwiesen.

Die rheinischen Schuetzenbruderschaften
in der Spannung zwischen nationalem Den-
ken und Kirchentreue untersuchte Barbara
Stambolis (Paderborn). Bis zum Ende des Ers-
ten Weltkriegs waren die katholischen Schuet-
zen patriotisch-national. In den 1920er Jah-
ren wurde die Bewaffnung der Schuetzen un-
ter dem Stichwort der „geistigen Wehrhaftig-
keit“ umgedeutet: National-konservative Ge-
sinnung ging einher mit katholischer Erneue-
rung und Kampf gegen den Bolschewismus.
Die Symbiose von Nationalismus und Re-
ligionsbindung wurde nach 1933 zum Pro-
blem. Mit einer Trennung zwischen Verein
und kirchlicher Bruderschaft versuchten die
Schuetzen die NS-Zeit zu ueberstehen. Die
Desavouierung von Nation und Militarismus
sorgte auch nach 1945 fuer eine Fortsetzung
der religioesen Akzentuierung der Schuetzen.
Je nach politischer Situationen gingen also die
Schuetzen ein Zweckbuendnis mit der Kirche
ein, waehrend die Amtskirche die nationale
Wertorientierung der Schuetzen instrumenta-
lisierte.

Atlas zur religioesen Geographie
Das seit ueber zehn Jahren in Bochum

betriebene und mittlerweile kurz vor dem
Abschluss stehende Projekt eines „Datenat-
las zur religioesen Geographie im protes-
tantischen Deutschland“ praesentierte Clau-
dia Enders (Bochum). Sie stellte das Kon-
zept des vierbaendigen Werkes vor, erlaeuter-
te anhand einiger Beispiele die Moeglichkei-
ten der ueber 3000 Tabellen und Karten sowie
die Grenzen des Datenmaterials und der sta-
tistischen Erfassung (Kontextinformationen).
Sie machte auf einige ueberraschende Einsich-
ten, wie das durch die unterschiedlich starke
Gottesdienstbesuchsfrequenz bereits um die
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wahr-
nehmbare West-Ost-Gefaelle, aufmerksam.

Aspekte des Katholizismus im 20. Jahrhun-
dert

Die letzten drei Vortraege nahmen Teilas-

pekte des Katholizismus im 20. Jahrhundert
in den Blick. Dominik Burkard (Muenster)
berichtete aus seinen Forschungen im Ar-
chiv der vatikanischen Index-Kongregation.
Als Fallbeispiel fuer die Rezeption einer Indi-
zierung analysierte er die Vorgaenge um das
kirchliche Verbot von Alfred Rosenbergs „Der
Mythus des 20. Jahrhunderts“. Dabei ging er
sowohl auf den Umgang kirchlicher Stellen
mit dem Buch (Ausstellung von Leselizenzen
usw.) als auch mit dessen Inhalt in Form von
Gegenschriften ein.

Im Rahmen eines Forschungsprojekts zum
Diktaturenvergleich behandelte Birgit Mitz-
scherlich (Leipzig) das Bistum Meissen in
der Amtszeit Petrus Legges (1932-1951). Aus-
gangspunkt ist die ideologische Diskrepanz
zwischen katholischer Kirche und NS- bzw.
SED-Diktatur. Unterschiedlichen Sinngebun-
gen, einem impliziten oder expliziten Atheis-
mus und Bemuehungen um die Auspraegung
einer anderen Gesellschaftsordnung stand auf
kirchlicher Seite das Modell einer funktio-
nal differenzierten Subgesellschaft gegenue-
ber. Aufgrund der besonderen rechtlichen Si-
tuation der katholischen Bistuemer in der
DDR, der durch die Fluechtlinge nach 1945
veraenderten Seelsorgslage und der durch die
Person Petrus Legges behinderten Entwick-
lung im Bistum Meissen stoesst ein direkter
zeitlicher und sektoraler Diktaturenvergleich
aber an seine Grenzen.

Am Beispiel der Wochenzeitung „Die
Schildwache“ praesentierte Franziska Metz-
ger (Freiburg/Schweiz) das integralistische
Teilmilieu in der Schweiz zwischen 1912 und
1945. Um die „Schildwache“ sammelten sich
rechtskatholische Kreise in der Schweiz, die
ihrerseits wieder Kontakte zu entsprechenden
Kreisen im In- und Ausland hatten und ab
1930 vor allem konservative Froemmigkeits-
bewegungen erreichten. Inhaltlich vertrat die
„Schildwache“ ein kulturpessimistisches Kri-
senempfinden. Eine antimoderne Fronthal-
tung entsprang einem dichotomen Weltbild,
in dessen Diskurs der Dualismus zwischen
Gut und Boese eine wichtige Rolle spiel-
te. Dieser aeusserte sich auch in antisemiti-
schen Verschwoerungskonstrukten. Zentrales
Merkmal waren massive Rekatholisierungs-
ziele, zu deren Durchsetzung die „Schild-
wache“ entsprechende Bewegungen massiv
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unterstuetzte.Die naechste Jahrestagung des
SAK (http://www.muenster.de/~sak/) fin-
det vom 23.-25. November 2001 in der Kom-
mende in Dortmund statt. Die Generaldebat-
te wird sich dabei mit „Katholizimus und De-
mokratie“ beschaeftigen.

Tagungsbericht 14. Tagung des Schwer-
ter Arbeitskreises Katholizismusforschung.
24.11.2000–26.11.2000, Dortmund, in: H-Soz-
Kult 12.12.2000.
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