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Die Geschichte und Gegenwart von Chris-
ten im Osmanischen Reich wie der Türki-
schen Republik ist ein spannungsgeladenes
Thema. Die Brisanz wird durch die in der
Türkei eher nationalistisch geprägte Debatte
über die Missionsbewegungen des 19. Jahr-
hunderts noch verstärkt. Die Kieler Histo-
rikerin Christin Pschichholz zeichnet in ih-
rer Dissertation über die deutschen evange-
lischen Gemeinden in Istanbul und Kleinasi-
en ein differenziertes Bild, das der komplexen
Realität in ihren vielen Facetten gerecht wird.
Sie nimmt den Leser mit auf eine spannen-
de «Zeitreise» in das Osmanische Reich zwi-
schen 1843 und 1918. Wer waren und wel-
che Motive hatten deutschsprachige Migran-
ten? Welche kirchlichen Konturen entwickel-
ten sich im osmanischen Umfeld? Welchen
Einfluss übten die Auslandsdiasporafürsor-
ge und die deutsche Aussenpolitik auf die
Gemeindearbeit aus? Und wie positionierten
sich die Pastoren hinsichtlich der innenpoli-
tischen Konflikte und besonders der christli-
chen Bevölkerung im Osmanischen Reich?

Ging die bisherige Forschung eher von ei-
ner Monokulturalität der deutschen Migran-
ten in Istanbul aus, so kann Pschichholz dies
anhand von Kirchenbüchern und Korrespon-
denzen deutscher Pfarrer widerlegen. Deut-
sche Migranten waren meist Einzeleinwan-
derer ganz unterschiedlicher geographischer
Herkunft. Während Handwerker oft durch
wirtschaftliche Not in die Hafenstädte getrie-
ben wurden, zog die kommerzielle Attrakti-
vität der ägäischen Metropolen die Kaufleu-
te an. Die Hafenstädte Istanbul und Izmir
dienten daher nicht nur als Durchgangssta-
tion, sondern auch als dauerhafter Sitz vie-
ler Migranten. Entgegen gängiger Lehrmei-
nung integrierten sich die Einwanderer in
das heterogene gesellschaftliche Umfeld. Das
vielschichtige Eingliederungsrepertoire ver-
lief dabei nicht entlang konfessioneller oder

ethnischer Grenzen, sondern vielmehr ent-
lang beruflicher Positionen. Diese These ist
gerade auch im Vergleich zur Situation in der
Levante bemerkenswert, wo deutsche (christ-
liche) Migranten zwar auch aus religiösen
und beruflichen Gründen einwanderten, sich
aber eher in Kolonien organisierten bzw. sepa-
rierten statt sich in die neuen Gesellschaften
zu integrieren.

Die ersten Gemeindegründungen in Iz-
mir und Istanbul waren informeller Art. In
Istanbul schlossen sich deutsche Protestan-
ten zu Beginn des 19. Jahrhunderts den
schwedischen und holländischen evangeli-
schen Gottesdiensten an, bis sie 1843 zusam-
men mit französischen Protestanten eine ei-
gene Gemeinde gegründeten. Nach dem Vor-
bild der Inneren Mission wurden zugleich
ein Wohltätigkeits- und ein Schulverein ge-
gründet, die wiederum die Organisation ei-
nes eigenen Krankenhauses übernahmen. Ei-
nige Jahre war bereits Ähnliches in Izmir ge-
schehen, als 1759 der erste Geistliche von Hal-
le über Augsburg nach Izmir entsandt wur-
de. Mit dem Bau der anatolischen Eisenbahn-
trasse sahen sich die Gemeindepastoren in Is-
tanbul und Izmir auch mit der Aufgabe be-
traut, in anderen Städten, wie beispielswei-
se Edirne, Trabzon oder Bursa deutschspra-
chige Protestanten zu betreuen. Die kirchen-
soziologische Studie von Pschichholz fördert
dabei grosse Unterschiede in der Zusammen-
setzung der einzelnen Gemeinden je nach
geographischer Lage zu Tage. Die Gemein-
den entlang der Bahntrasse sind durch Ar-
beiter und deutsche Beamte vor Ort gekenn-
zeichnet. Istanbul bot parallel zur Einrichtung
der Deutschen Botschaft eine höhere Diver-
sifikation in deutsche Ärzte, Kaufleute, Juris-
ten, Lehrer und Handwerker. Dennoch konn-
ten eine gemeinsame Gemeinde und der Auf-
bau von Gemeindeinstitutionen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass es sich bei den Gemein-
den um Gruppierungen ohne festen Zusam-
menhalt handelte.

Fragen nach der Leitung und Kontrolle der
christlichen Vereine führten zu Verbindun-
gen mit heimatlichen Einrichtungen der Dia-
sporafürsorge, wie den Anstalten der Kai-
serswerther Diakonie, dem Zentralausschuss
für Innere Mission und dem Gustav- Adolf-
Verein. Die Verbindung von sozialer Arbeit
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mit volksmissionarischen Ansprüchen lebte
in der Auslandsdiasporafürsorge fort, wurde
jedoch erweitert, indem das Konzept einer in-
neren und nationalen Kolonisation mit kirch-
licher sozialer Arbeit einherging.

Preußische Gesandte betrachteten Kirchge-
meinden als eine Möglichkeit, kirchliche Ak-
tivitäten mit wirtschaftlichen Interessen zu
verbinden. Die Stärkung kirchlicher Institu-
tionen zielte auf eine informelle Expansi-
on ab. Übergeordnetes Ziel war es, eine auf
das Deutsche Reich gerichtete wirtschaftli-
che Abhängigkeit des Osmanischen Reiches
zu erreichen. Auch den Argumentationen des
Gustav-Adolf-Vereins und der Leitung der
Kaiserwerther Anstalten lagen ähnliche Moti-
ve zu Grunde, auch wenn hier die Auslands-
gemeinden als Ausgangspunkt evangelischer
Missionsarbeit angesehen wurden, was aller-
dings im Osmanischen Reich mit gravieren-
den Problemen verbunden war.

Diese Motive konvergierten bei den ent-
sandten Pastoren zu komplexen Handlungs-
motiven, in denen evangelische Auslandsfür-
sorge, Mission und koloniale Phantasien in-
einander griffen. Seelsorge und Fürsorge für
arme Migranten waren wichtige Motive der
Geistlichen. Die europäischen Grossmächte
versuchten, durch die Protektion einheimi-
scher Christen innerhalb des Osmanischen
Reiches Fuss zu fassen. Das war kein leichtes
Unterfangen bei der überschaubaren Zahl der
Christen und eines Konkurrenzkampfes zwi-
schen den europäischen Protektoren um die
Christen. Deshalb mussten die Pastoren oft-
mals überhaupt erst ein (deutsches) protes-
tantisches Klientel «erschaffen», das es zu be-
schützen galt. Gerade das ausgeprägte kon-
fessionelle und nationale Konkurrenzdenken
der europäischen Grossmächte förderte den
Aufbau kirchlicher Einrichtungen. Durch die
Verschränkung kirchlicher und politischer In-
teressen innerhalb der Diasporafürsorge wur-
den die Auslandsgemeinden informell (und
zum Teil auch formell) zu Boten auswärti-
ger Kulturpolitik. Erst seit den 1890er Jahren
wurde unter Bismarck eine staatliche Unter-
stützung der kirchlichen Aktivitäten vermie-
den, um das europäische Gleichgewicht nicht
zu gefährden. Hinsichtlich der Armenier war
das Verhältnis evangelischer Pastoren einer-
seits geprägt von der Faszination und Hin-

wendung zu einem der ältesten Christenvöl-
ker, andererseits herrschte eine teils rassis-
tisch, stigmatisierende Deklassierung der ar-
menischen Bevölkerung. Die protestantische
Staatsloyalität begrenzte die Solidarität der
Geistlichen mit der armenischen Bevölkerung
stark.

Mit dieser kirchensoziologischen Arbeit
ergänzt Pschichholz ein wichtiges Kapi-
tel protestantischer Missionsgeschichtsschrei-
bung. Obwohl die Autorin ausschliesslich
deutsche staatliche und kirchliche Quellen so-
wie die Berichte der Pastoren nutzt, bewahrt
sie sich den Blick über nationale Kategori-
en hinaus. Natürlich wären zusätzliche os-
manische, griechische und armenische Quel-
len eine Bereicherung. Sicherlich ist es auch
auf die Begrenzung des Themas zurückzu-
führen, dass die Frühgeschichte der Gemein-
debildung in Izmir im 18. Jahrhundert nur
im Überblick angeschnitten wird. So hätte die
Dänisch-Hallesche Mission sicherlich einer
Erwähnung bedurft. Wer sich aber für die Ge-
schichte deutscher evangelischer Gemeinden
in Istanbul und Kleinasien im 19. Jahrhun-
dert interessiert, findet in diesem Werk eine
glänzend geschriebene und methodisch gut
reflektierte Untersuchung, die sowohl Laien
als auch Experten empfohlen
werden kann.
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