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EDITORIAL

Dietmar Rothermund

Der glUckliche Umstand, dass in diesem Heft gleich drei wichtige Beitrage iiber 

Sudasien erscheinen, gibt Anlass dazu, ein paar Worte Uber den Stand der gegen- 

wartsbezogenen deutschen Sudasienforschung zu sagen - und zu erklaren, warum in 

unserer Zeitschrift nicht bfter solche BeitrUge erscheinen, wahrend an Aufsatzen 

uber Ostasien kein Mangel ist. Der Grund dafur ist die sehr bescheidene personelle 

Ausstattung dieser gegenwartsbezogenen Sudasienforschung. Dies wiederum ergibt 

sich aus der Wissenschaftsgeschichte der betreffenden FUcher. Die deutsche Indolo- 

gie, die im 19. Jahrhundert ihren Aufschwung nahm, ist auch heute noch bedeutsam 

und beherrscht das Feld der Sudasienforschung. Sie ist aber zum groben Teil der 

Altphilologie gewidmet und hat auf diesem Gebiet in der traditionsreichen Sanskrit- 

literatur einen schier unerschdpflichen Gegenstand. Auch fur die Sprachwissen- 

schaft ist die Indologie nach wie vor eine Leitdisziplin. Ihr ist schlieBlich die Be- 

grUndung der historisch-vergleichenden Methode zu verdanken, die Deutschland 

bereits im 19. Jahrhundert Weltgeltung verschaffte. Doch ebenso wenig wie man 

von Grazisten und Latinisten erwarten wUrde, dass sie das gegenwartige Griechen- 

land und Italien studieren, sollte man von Indologen Aufklarung Uber das gegen

wartige SUdasien fordem. Wenn es darum geht, kulturelle HintergrUnde zu erleuch- 

ten, werden sie sicher gute Beitrdge liefem kbnnen, aber Politik, Wirtschaft und 

modeme Gesellschaft gehbren der Natur der Sache nach nicht zu ihren Interessen- 

gebieten.

In den Ostasienwissenschaften sieht dies meist ganz anders aus. Nicht nur haben 

auch "klassische" Sinologen und Japanologen oft zu modemen Themen Stellung 

genommen, sondem es gibt inzwischen auch ganze Forschergruppen, die sich 

sozusagen "hauptamtlich" mit gegenwartsbezogenen Themen beschaftigen. Der 

rasche Ausbau der deutschen Sinologie und Japanologie in den letzten Jahrzehnten 

hat zu dieser Diversifizierung der Forschungsinteressen und der Vermehrung des 

Personalbestands beigetragen. Japan und China wurden als wirtschaftliche Wachs- 

tumspole wahrgenommen, die auf deutsche Wirtschaftskreise eine geradezu magi- 

sche Anziehungskraft ausUbten. Die Staaten SUdasiens taten dies nicht, doch Indien 

ist jetzt im Begriff, der nUchste asiatische Gigant zu werden, dem es sich Aufmerk- 

samkeit zu schenken lohnt. Darauf ist die deutsche Wissenschaft schlecht vorberei- 

tet.

Das Heidelberger SUdasieninstitut, das 1962 als besondere Initiative des Landes 

Baden-WUrttemberg gegrUndet wurde, hat sich seit Jahrzehnten bemUht, hier Ab-
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hilfe zu schaffen, aber da an anderen Universitaten keine Shnlichen Aktivitaten ent- 

faltet wurden, fanden die Heidelberger Absolventen mit wenigen Ausnahmen keine 

Stellen in Deutschland, sondem mussten fachfremd arbeiten oder ins Ausland ab- 

wandem. Die Tatsache, dass der zunflchst einzige Lehrstuhl filr stidasiatische Ge- 

schichte durch Lehrstuhle in Kiel und Berlin Erganzung fand, auf die in Eleidelberg 

habilitierte Dozenten berufen wurden, konnte als Erfolg verbucht werden. Doch 

uniangst ist der Kieler Lehrstuhl bereits wieder abgeschafft worden und dies nicht, 

weil der betreffende Lehrstuhlinhaber sich nicht bewahrt hatte, sondem weil recht 

kurzsichtige administrative Gesichtspunkte das Opfer einer Stelle forderten und es 

eben gerade diese traf. Das Signal fur den durchaus vorhandenen qualifizierten wis- 

senschaftlichen Nachwuchs ist deutlich - rasch auswandem und nicht mehr auf eine 

Karriere in Deutschland hoffen. In der Politischen Wissenschaft Siidasiens gibt es 

bisher nur einen einzigen Lehrstuhl in Deutschland und zwar am Siidasieninstitut, 

auf die dringend erforderliche Schaffung weiterer Lehrstuhle dieser Art darf man 

wohl gar nicht erst hoffen. Die Situation in den Wirtschaftwissenschaften ist dhnlich 

zu bewerten.

In jungster Zeit sind einige wenige Stellen fur modeme Indologie geschaffen wor

den. Der Inhaber einer solchen Professur, Rahul Peter Das, kommt in diesem Heft zu 

Wort. Doch die wenigen Vertreter dieser jungen Disziplin sind mit Studium und 

Lehre der vielen modemen Sprachen Siidasiens vollauf beschdftigt und konnen nur 

gelegentlich zu Problemen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Stellung neh- 

men. In jungster Zeit sind einige Professuren fur "klassische" Indologie gestrichen 

worden, aber man hat nicht daran gedacht, stattdessen Stellen fur "modeme" 

Indologie einzurichten. Man muss daher bedauemd feststellen, dass die gesamte 

Sudasienforschung in einer Zeit, in der sie dringend ausgebaut werden sollte, emp- 

findliche Verluste zu verbuchen hat. Dass es dennoch gelungen ist, in diesem Heft 

drei Beitrage zu Siidasien zu verbffentlichen, muss man als einen Lichtblick in dus- 

terer Zeit ansehen.


