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a tender delineation of historical side-stories, 

instead of the underlining of causes and 

effects with a red marker pen. This book’s 

tone is the opposite of crass, while the scale 

of its investigated object could hardly be any 

larger. Indeed, as its title hints, the ruins of 

an empire would provide the occasion for a 

long-drawn elegy of epic regret and future 

warning.
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Es ist sehr erfreulich, dass ein aktuelles 

deutschsprachiges Buch zu den zahlreichen, 

vielschichtigen Konflikten in Sudasien 

herausgegeben wird, in dem zudem der 

Konfliktfaktor „Religion“ kritisch hinterfragt 

wird. Konkret untersucht werden die Rolle 

von Religion in den verschiedenen Konflik

ten, ihre Instrumentalisierung, und ihre 

deeskalierende oder verscharfende Wirkung 

sowie eine nationale bzw. regionale Dimen

sion und der Einfluss extemer Akteure. 

Autorlnnen verschiedener Disziplinen be- 

leuchten das Thema in je zwei Kapiteln zu 

Indien und Pakistan und in je einem Kapitel 

zu Nepal, Sri Lanka und Bangladesh. Diesen 

vorangestellt sind eine Einleitung der beiden 

Herausgeberinnen sowie ein theoretisches 

Kapitel, das als Grundgeriist zur Erfor- 

schung der Ursachen fur die jeweiligen 

Konflikte in den Landem Siidasiens dienen 

soil.

In der Einleitung werden verschiedene theo- 

retische Ansatze erortert, unter welchen 

Bedingungen eigentlich auf Frieden ausge- 

richtete Religionen zur Eskalation beitragen. 

Die Diskussion um die „Wirkungsmacht von 

Religionen in Konflikten11 wird in diesem 

Buch auf den konfliktreichen Subkontinent 

Sudasien ubertragen. In dem, dem Sammel- 

band als Hintergrundfolie dienenden, theo- 

retischen Beitrag von Anne-Katrin Henseler 

und Andreas Zick wird der Konfliktindikator 

Vorurteile aus sozialpsychologischer Per- 

spektive untersucht. Vorurteile, welche das 

AusmaB an abwertender, negativer Differenz 

zwischen Gruppen markieren, werden hier in 

Bezug gesetzt zu Religion und dem Konzept 

der Orientierungslosigkeit bzw. des Kon- 

trollverlusts. In diesem Kapitel wird einmal 

mehr deutlich, dass es kaum verallgemeiner- 

bare Ergebnisse gibt.

Die Beitrage zu den einzelnen stidasiatischen 

Landem bieten einen guten Einstieg zum 

Thema Religion und Konflikt in den jeweili

gen Staaten. Indien fallt hier etwas heraus: 

Beide Aufsatze befassen sich hauptsachlich 

mit spezifischeren Konflikten. Pierre Gott- 

schlich widmet sich der Rolle der indischen 

Diaspora in den USA im „Religionskonflikt“ 

in Indien. Die massive Einflussnahme der 

teils sehr wohlhabenden Vertreter des so 

genannten Yankee Hindutva auf Indien wird 

von ihm kenntnisreich nachgezeichnet.

Raphael Susewind untersucht die „Ambiva- 

lenz des Sakralen11 anhand der individuellen 

Wahmehmungen muslimischer Friedensak- 

tivistlnnen in Gujarat. Er kommt dabei zu 

dem Ergebnis, dass es sich hier nicht nur um 

Ambivalenz, sondem viel mehr noch um 

Ambiguitat handelt und pladiert fur ver- 

starkte Forschung auf der Mikroebene.

In den beiden Beitragen zu Pakistan befassen 

sich Janet Kursawe und Kristin Bleyder mit 

dem zunehmend gewaltbereiten Islamismus 

sowie Thomas K. Gugler mit dem Sufi- 

Islamismus. Die genauere Betrachtung der 

Radikalisierung islamistischer Gruppen wie 

auch Einstellungen pakistanischer Burger 

fuhrt Kursawe und Bleyder zu dem Ergeb

nis, dass die Entwicklungen vor allem mit 

soziodkonomischen und politischen Fakto- 

ren, d. h. mit der Forderung nach Anerken- 

nung, Gerechtigkeit und Partizipation, im 

Zusammenhang stehen. Wird in westlichen 

Landem gemeinhin davon ausgegangen, 

dass Sufis vergleichsweise moderat und 

friedvoll seien, stellt Gugler in seinem
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Beitrag diese Wahmehmung am Beispiel des 

Mordes an dem Politiker Salman Taseer auf 

den Prufstand.

In seinem Artikel zu Sri Lanka kommt 

Christoph Trinn zu dem Ergebnis, dass sich 

der seit nunmehr iiber 60 Jahre andauemde 

Konflikt zwischen Singhalesen und Tamilen 

zwar bisweilen religidser Symbole bedient, 

es sich in erster Linie aber um einen politi- 

schen Konflikt handelt. Dieser schwelt auch 

nach der Niederschlagung der tamilischen 

Aufstandischen 2009 weiter, da Konfliktur- 

sachen wie Rassismus und soziodkonomi- 

sche Faktoren nicht angegangen wurden. 

Trinn hat seiner Analyse einen eigenen 

theoretischen Teil vorangestellt, welcher die 

Ausfuhrungen sehr gut nachvollziehbar 

macht.

Liest man hiemach den Beitrag von Paul 

Degenkolbe, treten die definitorischen Un- 

scharfen des „religibsen Konflikts" in den 

Vordergrund. Degenkolbe betrachtet die 

diskriminierende hinduistische Gesell- 

schaftsordnung in Nepal mit der - vorsichti- 

gen - Einschatzung dass es einen unmittel- 

baren Zusammenhang zwischen Religion 

und Konflikt gibt. Die Deprivation weiter 

Teile der nepalesischen Bevblkerung als eine 

Ursache fur den Biirgerkrieg lasst sich m. E. 

aber auch machtpolitisch, soziobkonomisch 

und psychosozial erklaren. An dieser Stelle 

ware eine Vertiefung der Debatte ausgespro- 

chen interessant.

Im abschlieBenden Beitrag zu Bangladesh 

kommt Kristin Bleyder zu dem Ergebnis, 

dass Parteien Religion benutzen, um bspw. 

Anhanger zu mobilisieren oder Wahlerstim- 

men zu erhalten. Religion dient ebenso als 

Mittel moralischer Uberlegenheit und bietet 

Halt in Zeiten politischer Instabilitat.

Erfreulich ist, dass in dem Sammelband 

einmal mehr dichotome Wahmehmungen 

von Religion aufgebrochen werden. So 

werden bspw. Parallelen zwischen radikalen 

Buddhisten, eine Religion, die gem als 

explizit friedfertig bezeichnet wird, und 

militanten Islamisten aufgezeigt. Zudem 

wird in dem Buch die Kontextabhangigkeit 

der Ambivalenz des Religibsen uberaus 

deutlich. Auch wenn sich nicht alle Autor- 

Innen an das theoretische Grundgeriist hal- 

ten, wird dennoch klar, wie sehr Orientie- 

rungs- und Perspektivlosigkeit, aber ebenso 

mangelnde politische und soziobkonomische 

Partizipationsmbglichkeiten in den verschie- 

denen Konflikten eine Rolle spielen. Wun- 

schenswert ware gewesen, dass einige der 

qualitativ recht unterschiedlichen Beitrage 

etwas mehr in die Tiefe gingen. Beziige auf 

Huntington scheinen mir Uberholt. Interes

sant ware eine weiterfuhrende systematische 

Debatte darum, was einen „religibsen Kon

flikt" definiert, ob es ihn uberhaupt gibt, 

oder es nicht grundsatzlich „religibs moti- 

vierter Konflikt" heiBen sollte. Zudem gibt 

es in Sudasien eine Reihe von innerstaatli- 

chen Konflikten, an denen staatliche Akteure 

beteiligt sind. Auch hier ware eine Auswei- 

tung der Debatte uberaus interessant. Weite- 

ren Forschungsbedarf haben die Herausgebe- 

rinnen aber bereits selbst benannt. Ich freue 

mich darauf.

Ines Budarick
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Der ausdrucksschwache Titel und die miss- 

ratene Umschlaggestaltung werden dem 

Faktenreichtum des Werks nicht gerecht. 

Der Autorin gelingt es, eine Fulle von zent- 

ralem Material auf wenigen Seiten kompakt 

zu prasentieren. In dieser inhaltlich impo- 

santen Publikation vereinigt die Indologin 

und Ethnologin Mallebrein eine auBerst 

kenntnisreiche Studie zu den interreligibsen 

Dynamiken Indiens mit einem eindrucks- 

vollen Bildband zur religibsen Kultur Odi- 

shas, der international seinesgleichen sucht.

Nach einer knappen Einleitung zur indischen 

Religionsgeschichte und der Verortung 

Odishas (zum Zeitpunkt der Publikation 

noch: Orissa) analysiert Mallebrein in acht 

Kapiteln beispielhaft und bilderreich


