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rellen und einer dadurch initiierten morali- 

schen Krise interpretiert wurde.

Mit einer fur Asien relativ neuen Form von 

Religiositat, den charismatischen Pfmgstbe- 

wegungen auf den Philippinen, beschaftigt 

sich der abschlieBende Beitrag der Politik- 

wissenschaftlerin Christi Kessler. Mit Hilfe 

eines umfangreichen Satzes quantitativer 

Daten ermittelt sie Korrelationen zwischen 

soziobkonomischem Status und der Einstel- 

lung gegeniiber charismatischer Religiositat. 

Es mag erstaunen, dass sich die Anhanger 

der charismatischen und Pfingstkirchen 

dabei keineswegs als homogene Gruppe mit 

klar definierten politischen und okonomi- 

schen Interessen herauskristallisiert. Viel- 

mehr ist es die Kombination von Individuali- 

tat und Wahlfreiheit, die diese Art der Reli

giositat gegeniiber der Tradition etablierter 

religioser Institutionen fur die Glaubigen 

attraktiv macht. Gerade hier, so Kessler, 

zeigt sich die Modemitat dieser Religiositat. 

Zusammenfassend lasst sich konstatieren, 

dass es dem Band durch das breite Spektrum 

der Beitrage gelingt, aufzuzeigen, wie Reli- 

gionen und Traditionen dazu dienen, in 

verschiedenen asiatischen Staaten Kontinui- 

tat herzustellen, Krisen zu bearbeiten und so 

Modemisierungsprozesse zu gestalten. Die 

Konstruktion von Modemitat und Tradition 

und deren wechselseitige Beeinflussung 

werden ebenso deutlich, wie ihre Instrumen- 

talisierung in Prozessen der Konstruktion 

kollektiver Identitaten und nationaler Narra- 

tionen und nicht zuletzt der Legitimation 

politischer Herrschaft. „Was als ,Besinnung 

auf die Tradition’ angemahnt wir, ist, so 

gesehen, zugleich ihre Modemisierung“ 

(Schlehe, 229). Eventuell noch bestehende 

eurozentrische Sichtweisen auf auBereuropa- 

ische Kulturen und deren Entwicklungen 

werden durch den Band ein weiteres Mai 

verworfen. Besonders eindriicklich gelingt 

dies den Beitragen des zweiten Teils, zu 

Indien und China hatte man sich dariiber 

hinaus weitere praxis-orientierte Beitrage 

gewiinscht.
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Warum gelangen gerade in Asien so viele 

Frauen in exponierte politische Positionen, 

obwohl der Status der Frauen innerhalb der 

Gesellschaft eher gering und die politische 

Reprasentanz in Parlamenten marginal ist? 

In einem groB angelegten DFG- 

Forschungsprojekt untersuchte ein Team von 

W issenschaftlerinnen unterschiedlicher 

Forschungsrichtungen die Frage, warum es 

in der jlingeren Geschichte in zehn asiati

schen Landem unabhangig vom politischen 

System gerade Frauen waren, welche das 

politische Erbe ihrer verstorbenen Vater oder 

Ehemanner antraten, obwohl es in vielen 

Fallen auch mannliche Nachkommen gab. 

Erste Ergebnisse eines politikwissenschaftli- 

chen Erklarungsversuchs wurden bereits 

2005 vom Forscherteam in dem Buch „Frau- 

en an der Macht: Dynastien und politische 

Fiihrerinnen in Asien“ dokumentiert. Der 

neue Band beleuchtet verschiedene Aspekte 

aus religionswissenschaftlicher und anthro- 

pologischer Sicht. Im Mittelpunkt der Be- 

trachtung stehen dabei detaillierte Analysen 

der Konzepte von Gottinnen, Martyrem und 

Dynastien, welche Erkenntnisse zu Tage 

fordem, die bisher in der feministischen 

Politikwissenschaft wenig Beachtung gefun- 

den haben.

Im Anfangskapitel werden die bisherigen 

Forschungsergebnisse zusammengefasst, die 

sich mit dem Fuhrungsstil amtierender Poli- 

tikerinnen aber auch Fiihrerinnen in vergan- 

genen Jahrhunderten befassen. Susanne 

Schrbter zeigt auf, dass bereits zu Lebzeiten 

des Propheten Mohammed in Arabien Frau

en durchaus am dffentlichen Leben partizi- 

pierten und sogar in Kriegen gekampft ha

ben. Die Wende hin zu der patriarchalisch 

begriindeten Tradition, Frauen aus der Of- 

fentlichkeit zu verbannen, setzte erst im
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spaten 12. Jahrhundert ein, als sich die Idee 

verbreitete, Helden, die im Kampf gegen 

Unglaubige gefallen seien, erwarte im Para

dies eine Schar von Jungfrauen.

Dies wirft die Frage auf, welche Rolle die 

jeweilige Religion in den Landem spielt. 

Dagmar Hellmann-Rajanayagam analysiert, 

inwiefem ein religios bzw. sakular orientier- 

tes Staatswesen den Status von Frauen be- 

stimmt. In den untersuchten Landem wird 

die Unterdriickung der Frauen haufig religi

os begriindet - unabhangig von der jeweili- 

gen Religion. Vergleichbare Unterdrii- 

ckungsmechanismen linden sich Hellmann- 

Rajanayagam zufolge auch in sakularen 

Staaten, denn hierarchische Traditionen 

finden sich in alien Landem. Frauen aus 

Dynastien wurden jedoch nie an politischem 

Engagement gehindert, allerdings stets auch 

von Mannem kontrolliert.

Der Essay der Religionswissenschaftlerin 

Eva-Maria Glasbrenner macht anhand des 

Beispiels des indischen Gdtterplakats deut- 

lich, dass es in einigen Gesellschaften 

durchaus weibliche Vorbilder gibt, die von 

groBen Teilen der Bevblkerung bis heute 

verehrt werden.

Wichtig im Zusammenhang mit der Frage- 

stellung ist es, das System der Dynastien 

naher zu betrachten. Bislang existiert nur 

wenig Forschung zu diesem Thema und 

diese ist nicht genderspezifisch. Der Poli- 

tikwissenschaftlerin Ricarda Gerlach gelingt 

es iiberzeugend, ausgehend vom Herr- 

schaftsbegriff Max Webers, die besondere 

Bedeutung der weiblichen Dynastie anhand 

des besonderen Charismas zu erklaren, das 

alien behandelten Politikerinnen innewohnt. 

Sie verbindet die Erkenntnisse aus der poli- 

tikwissenschaftlichen Forschung mit denen 

aus den ethnologischen und anthropologi- 

schen Exkursen. Die Dynastie und das damit 

geerbte Charisma des Vorgangers ermogli- 

chen es den Frauen, die Nachfolge anzutre- 

ten. Dies findet vorwiegend in Krisenzeiten 

statt, in denen Krafte gebundelt werden 

miissen, um eine Oppositionsbewegung oder 

eine Partei zusammenzuhalten. Es handelt 

sich dabei in der Regel um eine Verlegen- 

heitslosung, aber oft wiegt eine generative 

Kontinuitat einer Dynastie schwerer die 

politische Agenda. Frauen haben hier einen 

eindeutigen Vorteil gegeniiber mannlichen 

Nachfolgem, da sie die Rolle des Martyrers 

besser verkbrpem.

Das Konzept des Martyrers ist zum Ver- 

standnis dieser Theorie sehr wichtig. Dag

mar Hellmann-Rajanayagam setzt sich daher 

im anschieBenden Kapitel ausfuhrlich mit 

der besonderen Bedeutung auseinander. 

Frauen in der Rolle des Opfers werden 

gesellschaftlich akzeptiert, da ihnen auch 

traditionell diese Rolle zugeschrieben wird. 

Der Nimbus des Martyrertums wachst ihnen 

insbesondere dann zu, wenn ihre Vorganger 

ermordet wurden. Sie ubemehmen in ihrer 

politischen Funktion praktisch die Aufgabe, 

das „beschmutzte Erbe“ des Vorgangers rein 

zu waschen.

Andrea Fleschenberg fasst die Ergebnisse 

der Studie abschlieBend zusammen. Dem- 

nach ist es fur den Erfolg einer Politikerin 

jeweils entscheidend, wie hoch ihr morali- 

sches Ansehen ist und ob sie wahrend ihrer 

politisch aktiven Phase auch eigenes Cha

risma entwickeln kann. Der erarbeite Erkla- 

rungsansatz kann ebenfalls Besonderheiten 

weiblicher Fiihrerschaft in demokratischen 

Landem erklaren, wo es sich weniger um 

Probleme von Regierungs- als um jene von 

Parteikrisen handelt, wenn Frauen an die 

Macht gelangen wie beispielsweise in Siid- 

korea und Japan.

Die vorliegende Studie ist durch das breit 

und umfassend angelegte Forschungsthema 

eine interessante Arbeit fur alle, die an femi- 

nistischen Thematiken interessiert sind. Sie 

basiert auf einer langjahrigen Forschungsar- 

beit mehrerer Wissenschaftlerinnen, die in 

vielen persbnlichen Interviews eine Fiille 

von Material zusammengetragen haben, und 

verfugt iiber ein ausfuhrliches Sach- und 

Namensregister. Das Werk ist theoretisch 

fundiert und stellt daher einen wichtigen 

Beitrag zur Frage der politischen Partizipati- 

on innerhalb der gender-Forschung dar. Die
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Beitrage - teils in deutscher, teils in engli- 

scher Sprache - sind gut aufeinander abge- 

stimmt und interessant und anregend ge- 

schrieben. Stellenweise ware es fur ein 

ungetriibtes Lesevergniigen wiinschenswert 

gewesen, wenn durch ein besseres Lektorat 

fehlerhafte Silbentrennung und orthographi- 

sche Fehler korrigiert worden waren.

Genia Findeisen
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Subcontinent

New Dehli: Routledge India, 2007, 308 S., 

GBP 110,00

Die Teilung Britisch-Indiens im Zuge der 

Entkolonialisierung gehort ohne Zweifel zu 

den tragischsten Ereignissen der siidasiati- 

schen Geschichte. Die mit einem beispiello- 

sen Bevblkerungstausch zwischen den neu 

gegrtindeten Staaten Indien und Pakistan 

einhergehende Gewalt hat nicht nur etwa 

eine Million Menschen das Leben gekostet, 

sondem auch eine ganze Generation von 

(Zwangs)Migranten nachhaltig traumatisiert. 

Zudem bildet diese kollektive Erfahrung 

noch immer vielfach den Hintergrund fort- 

gesetzter gewaltsamer Auseinandersetzun- 

gen. Insofem ist nicht nur ein tieferes Ver- 

standnis dieser oftmals verschutteten und 

verdrangten Urspriinge von hbchster Rele- 

vanz, auch die Einbeziehung neuer Perspek- 

tiven kann das Feld der „Partition Studies" 

nach wie vor bereichem.

Die indische Historikerin Papiya Ghosh hat 

sich im vorliegenden Band beiden Zielstel- 

lungen gewidmet. Sie bietet einen neuen 

Blick auf den schmerzhaften Teilungspro- 

zess und seine Folgen unter der Perspektive 

einer Verknupfung von Migration, (diaspori- 

scher) Identitat und Nationenbildung. Ghosh 

erbffnet eine weitere Dimension des Ver- 

standnisses im Zuge einer detaillierten Neu- 

betrachtung der historischen Umstande der 

Teilung auf regionaler Ebene. Zusatzlich 

zeigt die Autorin mit der Thematisierung der 

Folgen der Teilung fur die 1947 bereits 

bestehende globale indischstammige Ge- 

meinschaft („old diaspora") und den Konse- 

quenzen innerhalb dieser sich dynamisch 

weiterentwickelnden Diaspora bislang oft

mals vemachlassigte Aspekte auf. Aus- 

gangspunkt und Fokus ihrer Studie ist hier- 

bei Bihar. Es sind daher vomehmlich, jedoch 

nicht ausschlieBlich, die Erfahrungen und 

Perspektiven der Bihari Muhajir, die im 

Mittelpunkt stehen.

Das Buch gliedert sich in vier groBe Kapitel. 

Der erste Teilabschnitt („Negotiating Nati

ons", S. 1-56) widmet sich hierbei der Vor- 

geschichte der Teilung und der Etablierung 

der Muhajir in West- und Ostpakistan, je- 

weils aus dem spezifischen Blickwinkel der 

Biharis. Ghosh rekapituliert detail- und 

kenntnisreich die Rolle der „Minderheiten- 

provinzen" (neben Bihar vor allem UP) in 

der Schaffung Pakistans und betont hierbei 

besonders die Bedeutung der schweren 

Auseinandersetzungen und Verfolgungen, 

welche bereits 1946 in Bihar stattfanden. Die 

Autorin beschreibt zudem auch die bisweilen 

etwas iibersehenen, schwerwiegenden Bin- 

nenkonflikte innerhalb der Muslim-Liga, 

welche sich nach der Teilung auch im neu 

geschaffenen Pakistan fortsetzen sollten.

Das zweite Kapitel („Claiming Pakistan", S. 

57-122) schreibt die Chronologic fort und 

beschaftigt sich mit den Folgen der Sezessi- 

on Bangladeshs 1971, welche im Zuge eines 

zunehmend aggressiven bengalischen Natio- 

nalismus fur Tausende Bihari-Muslime 

einen emeuten Heimatverlust mit sich brach- 

te. Diese „stranded Pakistanis" leben als 

Staatenlose teilweise noch heute unter un

saglichen Bedingungen in iiberfullten 

Camps. Die Weigerung (West)Pakistans, 

diese Fluchtlinge aufzunehmen, war der 

endgtiltige TodesstoB fur die „Zwei- 

Nationen-Theorie", auf welche sich weite 

Teile der Muslim-Liga im Vorfeld der 

Griindung Pakistans nur allzu gem beriefen. 

Es ist ein groBer Verdienst des Werkes, die 

Tragbdie der „stranded Pakistanis" neu zu 

thematisieren.


