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Es ist namlich durchaus erwahnenswert, dass 

z. B. in Indien unter dem zum Buddhismus 

konvertierten Herrscher Ashoka (268-232 

v.Chr.) die weltweit ersten Tierhospitaler 

bzw. Tierheime zur Pflege alter und kranker 

Tiere gegriindet warden. Ashoka erlieB auch 

die - neben den biblischen Vorschriften - 

allerersten Gesetze zum Schutz von Tieren 

(Ashoka wird zwar von Krishna erwahnt, 

nicht aber seine Verdienste in Sachen Tier- 

schutzethik). Und es ist auch fur die heutige 

Diskussion uber eine Tierschutzethik in den 

Religionen auch nicht uninteressant, dass die 

asiatischen Religionen aufgrund ihrer ganz- 

heitlichen Weltsicht eine von ihrer Struktur 

her positive und offene Einstellung zur 

Tierschutzethik haben - im Gegensatz zu 

Judentum, Christentum und Islam, in denen 

aufgrund des hierarchischen Weltbildes (der 

Mensch als Krone der Schopfung) eine 

Tierschutzethik problematischer ist. Auch 

dies ware eine Erwahnung wert gewesen. 

Der Appendix „Sacred Animals and Animal 

Divinities of Ancient Mesopotamia and 

Egypt“ ist zwar sehr informativ, aber es fehlt 

der Bezug und eine Verbindung zum eigent- 

lichen Thema des Buches. Gerade die Tier- 

verehrung im Alten Agypten ist ein derart 

komplexer Bereich, das eine deskriptive 

Zusammenfassung auf ein paar Seiten dem 

nicht gerecht wird. Insgesamt aber ist das 

Buch als allererste Einfuhrung in die The- 

matik „heilige Tiere in Indien“ auf jeden Fall 

zu empfehlen.

Ulrike Peters
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Im vorliegenden Werk setzt sich Peter J. 

Braunlein mit einem uns befremdlich und 

erschreckend wirkenden Ritual auseinander 

- der Selbstkreuzigung auf den Philippinen. 

SelbstgeiBelungen und Selbstkreuzigungen 

sind feste Bestandteile bsterlicher Passions- 

brauche auf den Philippinen. Alljahrlich 

stromen Menschentrauben zusammen, um 

blutigen Kasteiungen beizuwohnen oder zu 

verfolgen, wie sich Frauen und Manner im 

Nachvollzug des Leidenswegs Christi ans 

Kreuz schlagen lassen. In seinem Werk 

analysiert Braunlein, wie Christentum in der 

kolonialen und post-kolonialen Peripherie 

eine eigene Dynamik annimmt, sich ver- 

selbststandigt und in seiner Gestalt den 

Bedurfhissen angepasst wird. Im Zentrum 

stehen die aktuellen Praktiken der oster- 

lichen Schmerzrituale. Der Autor geht der 

Frage nach, warum sich Frauen und Manner 

selbst Schmerz zufugen. Dazu hat er eine 

langjahrige ethnographische Feldstudie in 

Kapitangan durchgefuhrt, die ihn zu den 

Teilnehmem der Passionsbrauche in den 

Philippinen fuhrte. Es erwies sich, dass die 

Protagonisten der Selbstkreuzigungen als 

Heiler gesehen werden.

Braunlein zeigt, wie sich weitgehend unab- 

hangig von der Kirche an bestimmten Orten 

Kulte der Heiligenverehrung ausbreiten, als 

Volkskatholizismus etablieren und an Po- 

pularitat gewinnen. Uber das religiose Ver- 

sprechen hoffen die Pilger, eine Beziehung 

zu den Heiligen aufzunehmen, um ihre 

Gunst zu gewinnen und sie um Hilfe und 

Macht zu bitten. Spezifische ritualisierte 

Handlungen in Verbindung mit Geliibden, 

erklart der Autor, beinhalten eine Opfergabe. 

Die eigentliche Opfergabe ist die Selbsthin- 

gabe. Imitatorisch versuchen die sich selbst 

Schmerz zufugenden Kreuziger Nahe zum 

leidenden Christus zu erzeugen. Wahrend 

die Rhetorik des Altruismus mit dem Katho- 

lizismus der Priester assoziiert wird, geht es 

im Austausch mit den Heiligen um Schutz, 

Hilfe und Gunsterweisung.

Der Autor zeigt auf, dass die Praktiken der 

SelbstgeiBelung und Selbstkreuzigung kei- 

neswegs urchristlich sind, sondem neueren 

Datums. Aber Braunlein begniigt sich in 

dieser Studie des Schmerzes im Christentum 

nicht mit dem ethnographischen Beispiel der
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Philippinen, sondem sucht in der europai- 

schen Religionsgeschichte nach Vorbildem 

und findet beeindruckende Zeugnisse der 

SelbstgeiBelung und Selbstkreuzigung im 

europaischen Mittelalter. Allerdings findet 

die Selbstkreuzigung im europaischen Raum 

weit weniger Akzeptanz als in Kapitangan in 

den Philippinen. Braunlein geht es aber 

darum zu zeigen, dass sich die Praktiken der 

Disziplinierung, Selbstbestrafung und Kbr- 

perlichkeit nicht auf das ethnographische 

Beispiel der Philippinen reduzieren lassen, 

sondem in der Frbmmigkeitsgeschichte z.B. 

des erstarkenden Bettelordens ein wichtige 

Stromung und Interpretation in der Vielfalt 

des europaischen Katholizismus ausmachte. 

Der Briickenschlag von Europa in die Phi

lippinen erfolgt tiber eine historische Ein- 

bettung, die sehr wertvolle Informationen 

tiber die koloniale und post-koloniale Uber- 

setzung des Katholizismus in die Philippinen 

enthalt.

Letztlich liegt hier nach Meinung des Rezen- 

senten aber auch ein Problem. Obwohl es 

faszinierende Vorbilder in der europaischen 

Geschichte gibt, scheint sich der Autor in 

der Gesamtschau des Schmerzes zu tiber- 

nehmen und zwei Themen zu verarbeiten, 

die ohne weiteres als zwei getrennte Bucher 

vorstellbar waren. Auch ist dem Rezensenten 

nicht klar, warum der Autor tiber das Thema 

weit generalisierende Schlussfolgerungen 

tiber Religion ableitet. Letztlich geht es 

darum zu erklaren, was sich die Protagonis- 

ten von der Selbstztichtigung versprechen. 

Die Leistung dieses Werkes besteht nach 

Meinung des Rezensenten in der detaillierten 

Ethnographic der Praxis der Selbstkreuzi

gung, der Heiligenkulte, und ihrer Akteure. 

Die Heiligenkulte sind nicht von der Praxis 

der Selbstztichtigung getrennt, sondem 

bilden einen Komplex. In beiden Praktiken 

geht es um die Gunsterweisung der Heiligen.

Hier lasst sich durchaus eine komparative 

Perspektive zu anderen Heiligenkulten in der 

Region Stidostasien ziehen, buddhistischen 

Kulten der Heiligenverehrung oder Kulten 

der Ahnenverehrung. Im vegetarischen Fes

tival der Chinesen in Stidthailand treiben 

sich Teilnehmer spitze metallene Gegen- 

stande durch die Zunge. Nattirlich lassen 

sich auch interessante Vergleiche zu den 

Flagellanten des schiitischen Rituals ziehen. 

In den schiitischen Praktiken geht es ganz 

ahnlich um die Imitation des Leidenswegs 

des Propheten. Das Geltibde mit den Heili

gen ist aus dem gesamten Kulturkreis be- 

kannt. Die Studie von Braunlein erbffnet 

also faszinierende Vergleichsmbglichkeiten. 

Im Zentrum steht die dynamische und un- 

vorhersehbare Entwicklung des Katholizis

mus in der Praxis der Ubersetzung. Der 

Katholizismus in den Philippinen ist gerade 

nicht nur eine Erweiterung des spanischen 

Katholizismus, sondem entfaltet eine eigene 

Gestalt. Es ware interessant, mehr tiber die 

Position der Kirche tiber die Praktiken der 

Selbstkreuzigung zu erfahren.

Die mtihsame Arbeit an der Studie lasst sich 

auch an der relativ spaten Publikation der als 

Habilitationsschrift eingereichten Arbeit 

ablesen. Die Feldforschung liegt immerhin 

mehr als zehn Jahre zuriick. Aber ohne 

Zweifel handelt es sich bei der Studie um 

eine einzigartige, immer verstandliche 

Schrift, die nicht nur Ethnologen der Philip

pinen, sondem auch Sozial- und Religions- 

wissenschaftler insgesamt begeistem wird. 

Der wunderbar gestaltete, reich bebilderte 

Festeinband hat seinen Preis.

Alexander Horstmann
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Der Aufstieg der Stidostasiatischen Staaten 

und der sogenannten „Tigerstaaten“ (Hong

kong, Singapur, Taiwan, Korea) versetzte ab 

Mitte der 1960er Jahre Beobachter weltweit


