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Aussagen sind so gut wie nichts wert“, sind 

oft richtig, mussten aber differenzierter 

anhand von Fallbeispielen erlautert werden. 

Denn wie in vielen Zusammenhangen gilt 

auch hier ein „sowohl als auch“, d.h. gewisse 

Verhaltensweisen, die den asiatischen Lan- 

dem bzw. ihren Menschen zugeschrieben 

werden, konnen aber miissen nicht immer 

eintreten. Auch werden haufig nur Aussagen 

getroffen, ohne zu sagen, aus welchen kultu- 

rellen Griinden bzw. anderen Gegebenheiten 

wie historischen Erfahrungen ein entspre- 

chendes Verhalten meistens zu erwarten ist. 

Das Buch kann helfen, einen ersten Einstieg 

zu finden und zu begreifen, dass Asien sehr 

vielfaltig ist. Es ist jedoch jedem Asien- 

Newcomer dringend zu empfehlen, dariiber 

hinaus weitere einfuhrende Literatur zu 

Asien allgemein beziehungsweise zu den 

einzelnen Landem zu lesen.
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Was halt Staaten zusammen, was reiBt sie 

auseinander und was sollten exteme Akteure 

in Krisenzeiten tun? Die aktuellen Krisen- 

herde erinnem uns tagtaglich daran, wie 

schwer es ist, klare Antworten auf diese 

Fragen zu geben. Das Buch von Srinath 

Raghavan fiber die Entstehung Bangladeschs 

im Jahre 1971 zeigt, dass sich Zerfalls- und 

Entstehungsprozesse von Staaten oft erst im 

historischen Riickblick verstehen lassen.

Raghavan beginnt seine Analyse mit der 

These, dass die Unabhangigkeit Bangla

deschs nicht „vorprogrammiert“ gewesen 

sei. Die Behauptung, das Streben der Ben- 

galen nach Unabhangigkeit sei einfach zu 

stark und die geografische Anomalie von 

Ost- und West-Pakistan eine zu groBe Last 

fur die Einheit Pakistans gewesen, weist er 

als deterministisch zuriick. Auch tritt der 

Verfasser der in seinem Heimatland Indien 

weit verbreiteten Wahmehmung entgegen, 

der Konflikt sei allein im Kontext der 

indisch-pakistanischen Rivalitat zu sehen, 

d.h. Bangladesch habe seine Unabhangigkeit 

dem Sieg der indischen Armee im „dritten 

Krieg“ gegen Pakistan zu verdanken.

Vielmehr lassen sich laut Raghavan der 

Konfliktverlauf und sein Ergebnis nur erkla- 

ren, wenn die damalige geopolitische Kons- 

tellation, die Akteurslogiken der wichtigsten 

Protagonisten, d.h. die der Regierungen in 

Pakistan, Indien, den USA, der UdSSR und 

China sowie der seiner Zeit einsetzende 

Trend zur Globalisierung humanitarer Krisen 

betrachtet werden. Das Buch schildert daher 

ausfuhrlich die Hintergriinde, die das Kri- 

senmanagement in Delhi, Washington, 

Moskau und Peking im Verlaufe des Jahres 

1971 bestimmt haben. Um seine Argumente 

zu illustrieren, greift der Autor auf zahlrei- 

che Archivmaterialien und Interviews zu- 

riick, die er insbesondere in Indien, den USA 

und Europa auswerten bzw. fiihren konnte.

Doch zunachst skizziert das Buch die Aus- 

gangssituation: Die Bangladesch-Krise nahm 

ihren Lauf, nachdem Pakistans President 

General Yahya Khan im Jahre 1970 Parla- 

mentswahlen durchfuhren lieB, aus der zu 

seiner Uberraschung die im Ostteil des 

Landes (dem heutigen Bangladesch) veran- 

kerte Awami League (AL) als Siegerm 

hervor ging. In der Folge erwies sich Yahya 

als unfahig, einen politischen Ausweg aus 

einer Situation zu finden, die vom (west- 

)pakistanischen Establishment als existen- 

tielle Bedrohung empfunden wurde. Als 

gleichzeitig die Rufe der bengalischen Be- 

volkerung nach Unabhangigkeit immer 

lauter wurden, ordnete General Yahya im 

Marz 1971 einen militarischen Eingriff im 

Ostteil des Landes an. Die politischen und 

humanitaren Folgen waren verheerend: die 

brutale Niederschlagung des Widerstands 

und die Verbrechen der pakistanischen 

Armee gegen die eigene Bevolkerung for- 

derten Hunderttausende Menschenleben; 

10 Millionen Menschen wurden in die 

Flucht nach Indien getrieben. Indiens 

Regierung unter Indira Gandhi, die der
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bangladeschischen Exilregierung Zuflucht 

und Unterstiitzung gewahrte, stand ange- 

sichts der Fluchtlingsstrome innenpolitisch 

unter Druck. Dennoch wurde in Delhi lange 

Zeit gezogert. Erst im Dezember 1971 ent- 

schied sich Indira Gandhi fur einen militari- 

schen Eingriff in den Konflikt. In nur 13 

Tagen ruckte die indische Armee bis nach 

Dhaka vor, offhete damit den Weg zur 

Unabhangigkeit Bangladeschs und hinterlieB 

in Pakistan die bis heute nachwirkende 

Schmach einer Niederlage.

Wie aber konnte es iiberhaupt zu dieser 

humanitaren Katastrophe kommen? Laut 

Raghavan lag ein groBer Teil der Verant - 

wortung in Washington. Opportunismus und 

personliche Ressentiments von President 

Nixon gegeniiber Indira Gandhi hatten dazu 

gefuhrt, dass im WeiBen Haus nicht nur 

samtliche Hinweise auf die humanitare 

Tragodie im Ostteil Pakistans, sondem auch 

die klare Empfehlung des State Department 

ignoriert wurden, Druck auf General Yahya 

in Richtung einer politischen Losung auszu- 

iiben. Mit zahlreichen Zitaten belegt der 

Autor seine These, wonach die von Kissin

ger und Nixon zeitgleich verfolgte Offnung 

gegeniiber China, bei der General Yahya als 

diplomatischer Kanal genutzt wurde, dazu 

gefuhrt habe, dass Pakistans Militar keinen 

Gegenwind aus Washington bekam.

Zur Selbstiiberschatzung in Islamabad habe 

auch beigetragen, dass Pakistans Regierung 

die Signale aus Peking falsch interpretiert 

habe. Zwar konnte Raghavan im Fall von 

China auf keine Originalquellen zuriickgrei- 

fen, prasentiert aber trotzdem eine iiberzeu- 

gende Analyse der Griinde, warum die chi- 

nesische Regierung alien Beteuerungen der 

Freundschaft mit Pakistan zum Trotz, kein 

Interesse hatte, in den Konflikt hinein gezo- 

gen zu werden. Nur sei dies in Islamabad 

und spater auch in Washington nicht ver- 

standen worden.

Trotz der schliissigen Analyse der geostrate- 

gischen Szenarios bleibt am Ende fur den 

Leser nicht nachvollziehbar, wie die Regie

rung in Islamabad zu einer so krassen FehL 

einschatzung ihrer Lage kommen konnte. 

Dies mag auch daran liegen, dass der Autor 

kaum Zugang zu pakistanischen Quellen 

hatte. Islamabad bleibt daher weitgehend 

eine Black Box. Faszinierend ist dagegen die 

detaillierte Schilderung des langen Weges, 

den Indira Gandhi bis zur Interventionsent- 

scheidung ging. Raghavan fuhrt viele inte- 

ressante Einzelheiten auf, etwa die verstand- 

nisvolle Antwort Willy Brandts auf den 

Besuch Gandhis in Bonn, die prompte Re- 

aktion der DDR auf die Krise oder die im 

Hintergrund arrangierte Hilfe Israels bei 

Waffenlieferungen. Auch die Kontroversen, 

die es im Umfeld der Premierministerin uber 

den Umgang mit der Krise gegeben hatte, 

werden ausfuhrlich analysiert. So sei Gandhi 

bereits im Mai 1971 geraten worden, milita- 

risch einzugreifen.

Im Schlusskapitel stellt der Autor den Bezug 

zu aktuellen Debatten her. So mutmaBt er, 

dass ein groBer Teil der humanitaren Katast

rophe abwendbar gewesen ware, wenn sich 

Indien fur eine fruhere Intervention 

entschieden hatte. Jedoch gilt auch in der 

mtemationalen Politik: hinterher ist man 

meistens kliiger. Kliiger ist auch, wer sich 

fur Siidasien interessiert und zu diesem 

lesenswerten Buch greift.
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Die Monographie in englischer Sprache 

untersucht den Zusammenhang zwischen der 

indischen AuBenpolitik und dem stagnieren- 

den Multilateralismus im siidasiatischen 

Raum und angrenzenden Regionen aus einer 

konstruktivistisch orientierten Perspektive. 

Drei zentrale Fragestellungen leiten die 

Studie: 1. Was sind die Determinanten der 

indischen AuBenpolitik; was sind die 

treibenden Krafte und die lokalen Normen 

und Ideen hinter ihrer Evolution und




