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religiose Konversionsdynamiken in dem in

dischen Bundesstaat an der Ostkiiste.

Im Einstiegskapitel klart sie knapp Theorie 

und Begriffe. Im zweiten Kapitel analysiert 

Mallebrein die modeme Konversion zum 

Buddhismus am Beispiel der Maha Bodhi 

Society in Bhubaneswar und der juristischen 

Bemuhungen von Dr. Ambedkar mit seinen 

22 z.T. antihinduistischen Konversionsge- 

lobnissen. Das dritte Kapitel zum Mahima 

oder Alekh Dharma taucht tief in odishaspe- 

zifische Frommigkeitswelten der Lebensdis- 

ziplin und des Mitgefuhls (doya) ein, deren 

Beschreibungen immer noch groBen Selten- 

heitscharakter haben. Die beiden folgenden 

Kapitel behandeln Khalsa (Sikhismus) und 

Islam, der sich in Indien vor den TablTghTs 

nicht nur durch Dorfrichter sondem unter 

den Moguln auch als „Religion des Pflugs“ 

durch die steuerpflichtige ErschlieBung von 

Brachland ausbreitete. Dem folgt ein Kapitel 

zur Rekonversion zum Hinduismus, in dem 

Mallebrein den Ritualwandel der shuddhi 

diskutiert sowie hindunationalistische Pro

paganda gegen „Konversionsterrorismus“ 

durch „Christian Jihad“ und „Love Jihad“, 

interreligidses Heiraten mit muslimischen 

Mannem.

Die letzten beiden Kapitel sind Konversi- 

onsphanomenen zu christlichen Traditionen 

gewidmet. Die AdivasTgruppe der Kondh 

verehrte ihre Erdgbttin Tara-Penu friiher mit 

Menschenopfem (Meriah). Die Pano waren 

traditionell die Mittler der Kondh, verkauf- 

ten ihre Produkte und besorgten benbtigte 

Waren und Opferkinder. Mit der Einfuhrung 

westlicher Medizin u.a. gegen Malaria 

betonten Baptistenmissionare die Rolle Jesu 

als Heiler und konnten so groBe Teile der 

Pano fur das Christentum begeistem. Einige 

Kondh wurden hingegen katholisch, andere 

hinduisiert und heute gibt es Spannungen 

zwischen konvertierten und nicht-konver- 

tierten ethnischen Gruppen. Die Lanjia Sora 

stellten traditionell die Ahnen in den Mittel- 

punkt ihrer religiosen Vorstellungswelten. 

Heute sind sie zum groBten Teil christiani- 

siert und ihr hochkomplexer Ahnenkult 

droht auszusterben.

Den Abschluss bilden bisher unverbffent- 

lichte historische Bilddokumente zur Kultur 

der Kondh und Sora aus der Indien-Expedi- 

tion des Egon von Eickstedt von 1927. Dem 

folgen ein umfangreicher FuBnotenapparat, 

ein ausfuhrliches Literaturverzeichnis sowie 

ein uberzeugend konstruierter Index.

Mallebreins Studie ist das Ergebnis jahre- 

langer und sehr detaillierter Feldforschun- 

gen, die sie in einzigartiger Weise visuell 

dokumentiert hat. Die Studie ist philologisch 

vorbildlich und inhaltlich ein brisantes 

Zeugnis zeitgenbssicher tribaler Religionen 

und der Religionskonflikte Indiens der 

Gegenwart. Eine vergleichbar lebensnahe 

Beschreibung der Missionserfolge evangeli- 

kaler Christen in Indien kenne ich nicht. 

Durch den starken interdisziplinaren Cha- 

rakter bildet sie eine zentrale Publikation fur 

Ethnologen, Religionswissenschaftler, Mis- 

sionstheologen, Indologen sowie Siidasien- 

wissenschaftler. Gerade wegen der enormen 

Inhaltsschwere und dank der anschaulichen 

Fotografien, der gelungenen Synthese von 

hbchstem akademischen Anspruch mit All- 

gemeinverstandlichkeit sowie des auBerst 

fairen Preises kann das Buch auch interes- 

sierten Laien ohne Einschrankungen emp- 

fohlen werden.

Thomas K. Gugler
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Im Kontext gesellschaftlicher und politischer 

Konflikte in Stidasien werden Religion und 

Religiositat eher mit Blick auf ihre Gewalt 

fbrdemde Rolle als hinsichtlich ihres Poten- 

zials fur friedensbildende Prozesse betrach- 

tet. Dies trifft vor allem auf essenzialisie- 

rende Reprasentationen des Islams und der 

Muslime als angeblich besonders gewaltaf- 

fin zu. Dieser Tendenz tritt Susewind mit
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seiner Studie entgegen und richtet den Fokus 

unter Bezugnahme auf Scott R. Applebys 

„Ambivalenz des Heiligen“ (1999) zum 

einen auf muslimische Friedensakteurlnnen 

im westindischen Bundesstaat Gujarat und 

zum anderen auf die Bedeutung, die diese 

selbst im Zusammenhang ihrer friedensakti- 

vistischen Tatigkeit ihrer Religion und ihrem 

Glauben beimessen.

Anstelle von Generalisierungen mbchte er 

die Vielfalt und Individualist muslimischer 

Friedensakteurlnnen aufzeigen, auch wenn 

dies in einer interessanten Spannung steht zu 

seinem Versuch einer typologisierenden 

Beschreibung von vier „ideal-typical ways 

of,being Muslim and working for peace‘“ in 

der Folgezeit nach den anti-muslimischen 

Gewaltausschreitungen 2002. Als solche 

beschreibt er als erstes „glaubensbasierte 

Akteure“, die ihre Kraft aus ihrer in-group, 

moralischen Uberzeugungen sowie ihren 

orthodoxen rituellen Praktiken schbpfen. Mit 

dem Begriff der Ambiguitat charakterisiert 

Susewind eine Tendenz unter diesen Akteu- 

ren, ihren Friedensaktivismus einerseits als 

ihrem Muslimsein inharent und folglich fur 

sie im Sinne einer politischen Handlung 

zwingend darzustellen, wahrend sie gleich- 

zeitig pragmatisch seien und fur eine strikte 

Trennung von Religion und Politik argu- 

mentierten. Diese „Kultur der Ambiguitat11 

des indischen Islams prage selbst Anhanger 

reformistischer Bewegungen, die sich ideo- 

logisch gesehen auf einer „mission of 

disambiguation11 (S. 58) befanden. Hier ist 

die klare Abgrenzung glaubensbasierter 

Friedensakteure von „Fundamentalisten“ 

wichtig, die die Trennung der privaten und 

dffentlichen Bereiche aufheben wollen und 

eine politische Strategic der Dominanz 

verfolgen. In diesem Sinne definierte Fun- 

damentalisten seien in Gujarat auch inner- 

halb glaubensbasierter Organisationen in der 

Minderzahl.

Als zweiten Idealtypus versteht der Autor 

die „sakularen Technokraten11, die weder von 

den religibsen Akteuren noch von der 

nichtmuslimischen Zivilgesellschaft beachtet 

wiirden. Tatsachlich meint er offenbar areli- 

giose Friedensakteure, die in Gujarat kaum 

mit glaubensbasierten Akteuren interagieren. 

Dies scheint jedoch nicht durch Differenzen 

iiber die Religion begriindet zu sein, sondem 

durch unterschiedliche Schwerpunkte ihrer 

friedensaktivistischen oder entwicklungsori- 

entierten Tatigkeit, die sich im Fall der 

„Technokraten“ nach der anfanglichen hu- 

manitaren Arbeit oft in Richtung Rechtsbe- 

ratung und Monitoring von Menschen- 

rechtsverletzungen ausrichte. Werm Suse

wind hier mit Blick auf die alltaglichen 

Handlungen dieser Gruppe von einem Jong- 

term success of secularization11 (S. 75) 

spricht, bezieht er sich auf die Annahme 

einer Sakularisierung im Sinne eines linea- 

ren Prozesses, in dem Religion grundsatzlich 

an Bedeutung verliert, fur das politische 

Handeln ebenso wie fur das Leben von 

Individuen und Gruppen. Hier ware folglich 

genauer zwischen „sakularisiert“ und 

„sakular“ zu unterscheiden, derm ob ein 

Mensch sakularen Prinzipien anhangt oder 

nicht, sagt an sich nichts fiber seine indivi- 

duelle Religiositat aus, sondem fiber die 

Uberzeugung, dass der Staat dieselbe Dis- 

tanz gegenfiber alien Religionen wahren und 

diese gleich behandeln sollte und/oder dass 

die Religion in erster Linie eine private und 

persbnliche Angelegenheit sei und keine 

offentliche Rolle spielen diirfe. Umgekehrt 

belegt die Debatte fiber den Postsakularis- 

mus, dass es auch Atheisten gibt, die einer 

mit aller Konsequenz verfolgten ,Privatisie- 

rung1 von Religion kritisch gegenfiber stehen 

- gerade, wenn diese primar von Minder- 

heiten eingefordert wird. Laut Casanova 

zieht sich dieser „Riss“ oder fehlende Kon- 

sens beztiglich des Ortes und Stellenwertes 

von Religion in pluralen Gesellschaften 

folglich quer durch die unterschiedlichsten - 

religibsen oder areligibsen - Gruppen und 

Individuen hindurch.

Ausschliefilich auf Friedensakteurlnnen 

bezieht sich der dritte Idealtypus der sich 

„emanzipierenden Frauen11, bei dem bereits 

das Partizip im Unterschied zu den beiden 

ersten Gruppen auf eine hdhere Dynamik in
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der wechselseitigen Pragung fluider religib- 

ser Identitaten und friedensaktivistischer 

Tatigkeiten hinweist. Dieser Typus sieht sich 

laut Susewind hinsichtlich der erlangten 

Handlungsmacht zunehmend durch die 

patriarchalen Machtstrukturen innerhalb der 

in-group herausgefordert. Wahrend sie sich 

anfangs noch auf den „islamischen Femi- 

nismus“ stiitzen wtirden, sagten sich einige 

Akteurinnen letztlich so weit wie moglich 

von der Religion los. Es ware hier interes- 

sant, mehr uber den Einfluss der sich „eman- 

zipierenden Frauen“ aus Gujarat auf den neu 

entstanden Diskursraum des muslimischen 

Feminismus in Indien zu erfahren.

Als ebenso dynamisch betrachtet der Autor 

schlieBlich die „zweifelnden Professionel- 

len“. Ohne sich zu stark mit der in-group zu 

identifizieren, fiihle sich dieser vierte Typus 

von Friedensakteurlnnen dennoch infolge 

der Gewalteskalation 2002 fur sie verant- 

wortlich und beginne fruhere Annahmen 

bezuglich der Rolle von Religion sowie der 

eigenen Identitat als Muslim/in zunehmend 

zu hinterfragen.

Der Band hatte starker regionalhistorisch 

kontextualisiert werden kbnnen, insbeson- 

dere was den Islam und die Muslime in 

Gujarat angeht. Umgekehrt ware es hin

sichtlich der untersuchten Friedensakteur

lnnen interessant, eine Vergleichsmbglich- 

keit zu anderen Bundesstaaten zu haben, in 

denen es ebenfalls zu gewalttatigen Aus- 

schreitungen zwischen ethnisierten Gruppen 

gekommen ist. Es stellt sich die Frage, wie 

spezifisch die vier Idealtypen fur die 

zuriickliegende Dekade in Gujarat sind, ob 

sie veranderlich sind und inwieweit sich in 

anderen Regionen Indiens ahnliche Dynami- 

ken hinsichtlich der Wechselwirkung zwi

schen individuellen religiosen Identitaten 

und friedensaktivistischen Tatigkeiten fest- 

stellen lassen.

Der Band ist nicht nur fur Siidasieninteres- 

sierte relevant, sondem auch fur Studierende 

regionalwissenschaftlicher Facher empfeh- 

lenswert, die im Rahrnen ihrer Abschlussar- 

beiten empirisch forschen mochten und sich 

dazu mit methodologischen Fragen ausein- 

ander setzen, auf die Susewind detailliert 

eingeht.
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Die Beitrage im Sammelband von Rolf 

Jordan und Gunnar Stange eint der Ruf nach 

empirie-gestutzten Analysen und Debatten in 

einer immer komplexer werdenden intemati- 

onalen Zusammenarbeit in Sudostasien. Der 

Fokus liegt hierbei auf aktuellen Diskussio- 

nen rund um Mikrofmanzinstrumente (MFI), 

Reformbemiihungen im Sicherheitssektor 

(SSR) sowie Nothilfe und Intervention in 

Krisen- und Katastrophengebieten. Aus 

Sicht der Autoren wird eine nachhaltige 

Entwicklungszusammenarbeit zunehmend 

durch undursichtige lokale und Internatio

nale Akteurskonstellationen erschwert. Im 

ersten Beitrag des Bandes widmet sich Rolf 

Jordan daher zunachst einem rahmenden 

Uberblick zur Geschichte der bundesdeut- 

schen Entwicklungszusammenarbeit und 

ihren zentralen Strategiepapieren im Laufe 

der vergangenen Jahrzehnte. Jordan zeigt 

dabei nicht nur wichtige Veranderungen und 

Kontinuitaten auf, sondem fuhrt auch in 

aktuelle Debatten und Schwerpunkte der 

Zusammenarbeit in den Landem Indonesien, 

Philippinen und Vietnam ein.

Martin Hintz und Mario Wilhelm beschafti- 

gen sich mit dem stark wachsenden Markt 

der Mikrofmanzinstrumente. Ihr Augenmerk 

liegt dabei nicht nur auf Mikrokrediten, 

sondem auch auf den wissenschaftlich bisher 

wenig beachteten Mikroversicherungen, mit 

denen sich vulnerable Bevblkerungsgruppen


