
Afghanistan

Schwarz und weiB in 'Talebanistan'

Die Damonisierung der Taleban senkt

die Entwicklungschancen der afghanischen Zivilbevolkerung

von Thomas Ruttig

Seit die von Pakistans Geheim- 

dienst ISI organisierten und mit Pe

trodollars vom Golf gesponserten 

Taleban eine Stadt Afghanistan 

nach der anderen einnehmen, geho- 

ren die Anordnung strikter Ver- 

schleierung sowie die SchlieRung 

aller Schuten und sonstigen 

BUdungseinrichtungen fur Frauen 

und Madchen jeweils zu ihren er- 

sten MaRnahmen.

Frauen durfen nicht mehr auBer 

Haus arbeiten, nicht mehr Fahrrad, 

Motorrad Oder Auto fahren. Taxi- 

fahrern wird es untersagt, unbeglei- 

tete Frauen mitzunehmen. Die 

Frauenbadehauser - letzte Moglich- 

keit fur soziale Kontakte auBerhalb 

der Familie - wurden geschlossen. 

Die Menschen sollen ihre Fenster 

verhangen, damit Frauen von der 

StraBe aus nicht gesehen werden 

konnen. Selbst die Farben des 

Tschador wurden vorgeschrieben. 

Im Juli 1997 verkundete der Radio

sender der Taleban: "Frauen sind 

verpflichtet, sich wiirdevoll zu 

verhalten, sich leise zu bewegen 

und zu vermeiden, mit ihren Schu- 

hen Gerausche auf dem FuBboden 

zu erzeugen." Die Reize unver- 

schleierter Frauen konnten die 

Manner vom Wesentlichen abhal- 

ten: der Konzentration auf Gott, 

'amnesty international' und andere 

Menschenrechtsorganisationen 

sprechen zu Recht von einer 

"Gender Apartheid". Die 'Feminist 

Majority', eine in der Clinton'schen 

Stammwahlerschaft einflufireiche 

US-Frauenorganisation, machte mo- 

bil, spannte TV- und Hollywood- 

Stars fur eine Kampagne ein. Die 

Olgesellschaft 'UNOCAL', die eine 

Pipeline durch Afghanistan nach 

Pakistan bauen wollte, um das heiB 

umkampfte Erdol aus den GUS- 

Staaten Mittelasiens gen Japan und 

Westen zu pumpen, muBte unter 

diesem Druck ihren Plan aufgeben. 

Zusatzlich unter Druck gerieten die 

Taleban, als sie die Auslieferung 

des wegen einer angeblichen Ver

wicklung in mehrere blutige 

Bombenanschlage auf US-Botschaf- 

ten in Ostafrika gesuchten, aus 

Saudi-Arabien stammenden Islami- 

stenchefs Usama bin Laden an die 

USA verweigerten. (Allerdings war 

Usama schon zur Mujahedin-Zeit 

nach Afghanistan gekommen.) Dies 

fuhrte zunachst zu einem US-An- 

griff mit Cruise Missiles auf Usamas 

Ausbildungslager, dann - ebenfalls 

auf Druck Washingtons - im No

vember 1999 zu UN-Sanktionen ge- 

gen die Taleban. Die Taleban, nicht 

gerade reich an Welterfahrung, 

reagieren durchaus auf diesen 

Druck - naturlich auf ihre Weise. So 

befahl Mullah Muhammad Omar, 

geistlicher Fiihrer der Taleban, im 

vergangenen Jahr etwa, Prugel soil- 

ten nicht mehr willkurlich, sondern 

nur noch auf zwei Schlage be- 

schrankt verabreicht werden - zur 

Abschreckung also. Andererseits 

bewirkt die westliche Isolation auch 

eine Selbstabkapselung der 

Taleban, die sich - gemaB ihrer reli- 

gidsen Selbstzuschreibung - na

turlich im Recht sehen und sich ver- 

folgt fiihlen. Zu den UN-Sanktionen 

hort man bei ihnen, aber auch in 

der Bevolkerung, oft: Was sollen 

das schon bewirken, schlimmer als 

in den letzten 20 Jahren kann es 

nicht mehr werden.

Zudem tragt die Entrustung im 

Westen teilweise heuchlerische 

Zuge. Auch wenn eine Aufrechnung 

problematisch ist: Die Vorganger- 

Regimes der Taleban, zuletzt die 

Mujahedin, deren verschiedene 

Gruppen sich nach ihrem Sieg uber 

die sowjetischen Besatzer brutalste 

Machtkampfe lieferten, verletzten 

die Menschenrechte ebenfalls um- 

fassend. Vergewaltigungen, Kinder- 

und Frauenraub sowie der Handel 

mit ihnen, willkurliche Morde, Plun- 

derungen waren an der Tagesord- 

nung. Amnesty sprach schon im 

Dezember 1995 von einer 

" Menschenrechtskatastrophe".

Aber von einer Verurteilung dieser 

Untaten von Seiten der westlichen 

Staaten war wenig zu vernehmen. 

Dies hatte ideologische Griinde: Die 

Mujahedin waren wahrend ihres 

Kampfes gegen die Sowjets als 

antikommunistische Speerspitze in- 

strumentalisiert worden. "Freiheits-
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kampfer" aber konnten keine Men- 

schenrechtsverletzer sein. Dies an- 

derte sich erst nach Ende des kalten 

Krieges und als einige Mudscha- 

hedin-Gruppen sich im 2. Golfkrieg 

auf die Seite Saddam Hussains 

schlugen.Auch geht es oft weniger 

um die Afghanen. Emma Bonino 

etwa, damals EU-Kommissarin fur 

Humanitares, startete zum 8. Marz 

1998 mit viel Aufwand die Aktion 

'Eine Rose fur die Frauen von Ka

bul' (warum eigentlich nicht ganz 

Afghanistan?), nachdem sie das 

Land besucht hatte und dort ein 

paar Stunden lang verhaftet worden 

war, weil sich ein Filmteam in ihrer 

Begleitung uber das Drehverbot der 

Taleban hinweg gesetzt hatte. In- 

zwischen ist Bonino mit der ge- 

samten EU-Kommission zuruck 

getreten. "Seitdem haben wir von 

ihr nichts mehr gehort", bemangelte 

die Vorsitzende einer afghanischen 

Frauenorganisation im Exil gegen- 

uber dem Autor.

Die Kehrseite dieses ambivalenten 

Engagements ist, daB die Taleban 

inzwischen wie die in der offiziellen 

US-AuBenpolitik als "rogue states" 

(Schurkenstaaten) bezeichneten Re

gierungen Kubas Oder Iraks 

behandelt werden: Humanitare Hilfe 

ist zwar moglich, aber keine lang- 

fristige Entwicklungshilfe. Offizielle 

Begrundung: Afghanistan sei als 

Staat zerfalien, die Taleban sind 

nicht seine Regierung. Resultat: Nur 

noch eine Handvoll von Hilfswerken 

- wie die 'Deutschen Welthunger- 

hilfe' (DWHH) - ist im Land ubrig 

geblieben und kampft in der 

Tretmuhle, alle sechs Monate bei 

den wichtigsten Geldgebern EU und 

UNO Projektgelder zu ergattern. 

DaB man so nicht arbeiten kann, 

bestatigen vor Ort nicht nur DWHH- 

Mitarbeiter. Die Leidtragenden sind 

die Afghanen.

Dabei ist ihre ubergroBe Mehrheit 

(in Kabul etwa 1 von 1,4 Millionen 

Menschen) auf auswartige Hilfe an- 

gewiesen - nicht nur in den Stad- 

ten, wo es auf den ersten Blick be- 

sonders schlimm aussieht, sondern 

auch auf dem Land. Dort reicht die 

Ernte von den durchaus zunehmend 

bebauten Feldern nicht fur das 

ganze Jahr und im Winter wird es 

extrem knapp. Viele Landbewohner 

ziehen auf der Suche nach Gele- 

genheitsjobs in die Stadte und 

drucken durch das Uberangebot 

noch die Tagelohne. (Damit sinken - 

uber die 'Food-for-Work-Bindung' - 

ubrigens auch die Hilfsrationen.) 

Deshalb ist es sinnvoll, wenn die 

DWHH wie in Kabul Oder Jalalabad 

auch im Farmsektor aktiv wird. Was 

die Taleban tatsachlich von den 

Mujahedin unterscheidet, ist also 

nicht die Scharfe, sondern die 

Systematik ihrer Menschen- 

rechtsverletzungen. Das heifit aber 

lange noch nicht, daB sie in der 

Lage sind, ihr Regime auch uberall 

in ihrem - teilweise nur nominellen - 

Herrschaftsbereich durchzusetzen. 

Das heiBt: Wahrend man den An- 

spruch der Taleban und ihre Ideolo

gic durchaus als "totalitar" bezeich- 

nen konnte, halt dieser Anspruch 

der Praxis uberhaupt nicht Stand. In 

den landlichen Gebieten etwa ist 

ihre Herrschaft weit weniger repres- 

siv als in den Stadten, wenngleich 

auch das oft von den Taleban vor 

Ort abhangt. Das sind oft so we- 

nige, daB sie Bevolkerung sich we- 

nig um ihre Anordnungen schert.

Andererseits setzen sie oft eigene 

Interessen aktiv gegen die Taleban 

durch. Ein eher kurioses Beispiel da- 

fur war der "Eier-Krieg" in 

Ostafghanistan, als die Taleban ein 

traditionell zu Neujahr gespieltes 

Spiel mit gekochten Eiern als 

"unislamisch" verbieten wollten. 

Der betroffene Stamm setzte sich 

dagegen durchaus handgreiflich zur 

Wehr, die Taleban mufiten einen 

Ruckzieher machen und ihn sogar 

per Dekret von Mullah Omar abseg- 

nen. Schwerwiegender ist die Bil- 

dungsfrage. In Stadt und Land flo- 

rieren so genannte 'Home Schools', 

in denen - oft zwangsbeurlaubte 

Lehrerinnen - Kinder unterrichten, 

die eigenen, die von Nachbarn und 

von sonstigen Interessierten, teil

weise Madchen und Jungen 

gemeinsam. Die Taleban sehen das 

bis heute nicht gern. Im Gegensatz 

zu fruheren Jahren aber dulden sie 

diese illegalen Schulen zunehmend. 

Zur Zeit bemuhen sie sich vor allem 

darum, daB die Schulen sich regi- 

strieren lassen, damit die Taleban 

die Unterrichtsgestaltung beeinflus- 

sen konnen. Selbst in Stammesge- 

bieten, die als Taleban-Hochburg 

gelten, setzte die Bevolkerung 

durch, daB Madchenschulen wei- 

terarbeiten konnen. Die Menschen 

haben in den Fluchtlingslagern, vor 

allem in Iran, die Erfahrung ge- 

macht, wie wichtig es ist, auch ihre 

Tochter in die Schule zu schicken. 

Das lassen sie sich auch vom Dog- 

matismus der Taleban nicht ausre- 

den. NGOs sprechen von hunderten 

Beispielen in mehreren Provinzen. 

Nur in Kandahar, der eigentlichen 

Taleban-"Hauptstadt", soli es keine 

geben. Aber vielleicht ist auch nur 

die Geheimhaltung besser. Zudem 

will niemand an die grofie Glocke 

hangen und genauer schildern, wo 

und wie es lauft. Niemand weiB, 

wie lange die Taleban diese etwas 

sanftere Linie fortsetzen.

Den groBten Freiraum bildet also 

paradoxerweise gerade die Stam- 

mesgesellschaft, auf die die Taleban 

sich stutzen. Sie sind durch ihre 

Herkunft - als Bewegung wie auch 

als Individuen - Teil dieser Stam- 

mesgesellschaft, uber deren Wir- 

kungen sie sich nicht einfach hin

weg setzen konnen. Etwa in Jalala

bad wird ziemlich augenscheinlich, 

daB die Taleban-"Zentrale" in Kan

dahar sehr genau darauf achten 

muB, die Stamme vor Ort (die sich 

von denen in Kandahar unterschei- 

den) nach dem Motto "Kleine Ge- 

schenke erhalten die Freundschaft" 

bei Laune zu halten. So wird mal 

hier ein Haftling frei gelassen, mal 

dort ein beschlagnahmtes Haus 

zuruckgegeben.

Die Taleban sind weder politisch 

noch ideologisch Oder ihrer "ethni- 

schen" d.h. Stammesherkunft nach 

homogen. Dieses Bild wird aber 

hierzulande kaum vermittelt. Wenn 

aber diese Einschrankungen der an- 

geblichen Allmacht der Taleban 

nicht wahrgenommen werden, fuhrt 

das zu ihrer Damonisierung. (Die 

kann ubrigens auch Absicht sein, 

wie man bei den Vergleichen 

Saddam Hussain = Hitler Oder 

Milosevic = Hitler sehen konnte.). 

Bei vielen Beobachtern und auch bei 

vielen Exilafghanen ruft das aber 

den Eindruck hervor, gegen die Ta

leban sei man machtlos. Das aber 

ist todlich fur viele Menschen in 

Afghanistan.

Der Autor ist Afghanist und freier 

Journalist. Er besuchte auf Einla- 

dung der 'Deutschen Welthunger- 

hilfe' Ende 1999 vier Wochen lang 

Afghanistan.
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Martin Peter Houscht: Entwicklungspolitik und Ent- 

wicklungszusammenarbeit im interkulturellen Kontakt 

und Konflikt. Fallstudie Bangladesh, Trier 1999 (WVT, 

ISBN 3-88476-386-5, DM 39,50)

Die Heterogenitat der Entwicklungslander diktiert 

den Entwicklungsstheoretikern und -praktikern eine 

neue Bescheidenheit und konfrontiert sie mit unange- 

nehmen Fakten. Hierzu gehort, daB westlich gepragte 

Leitbilder im Allgemeinen keine tragenden Entwick- 

lungspfade fur Entwicklungslander ausmachen kon- 

nen, weil sie die Strukturen vor Ort ignorieren. Bend- 

tigt werden Landeranalysen, die geeignet sind, eine 

Entwicklungsbahn fur ein Land unter Berucksichti- 

gung solcher Strukturen ausfindig zu machen. Die 

Studie von Martin Peter Houscht, die als politikwis- 

senschaftliche Dissertation angenommen wurde, ver- 

sucht sich dieser Aufgabe zu stellen.

Nachdem in einem einleitenden Kapitel allgemein 

von westlichen Leitbildern der Entwicklung die Rede 

ist, die unreflektiert in die Lander der Dritten Welt ex- 

portiert werden, zeigt das zweite Kapitel wie nachein- 

ander der Westen in Gestalt der britischen Kolonial- 

herren und die Pakistanis verhangnisvoll in die inneren 

mittelgetreide festzustellen, doch ihre GroBenordnung 

liegt weiter unter dem, was realisierbar ware.

Im funften Kapitel steht das Projekt 'SHOGORIP' im 

Mittelpunkt. Das hier beschriebene und analysierte 

Projektscheitern erscheint nicht als eine quasi inner- 

bangladeshische Angelegenheit, sondern es wird auch 

die Bedeutung der Aspekte "interkulturelle Begeg- 

nung" und "interkultureller Konflikt" deutlich. SHO

GORIP steht - auf Mikro- Oder Projektebene - als Syn

onym fur Kulturignoranz. Daruber hinaus wird die Wi- 

derspruchlichkeit zwischen dem Rollenverstandnis der 

westlichen Experten vor Ort (hochqualifizierte Berater) 

einerseits und selbst gesteckten Anspruchen (z.B. 

partizipative Projektarbeit) deutlich. Dieser Wider- 

spruch bleibt oft unreflektiert, beeintrachtigt aber ent- 

scheidend die Arbeit. Die interkulturelle Begegnung 

bleibt aus.

Am Ende der Studie werden die Grundlagen eines 

integrierten Planungsansatzes diskutiert, dem strategi- 

sches Denken sowie die Rolle von Eliten, Technolo- 

gien und der Entwicklungszusammenarbeit im Vorder- 

grund stehen.

Die Studie will auf den komplex-komplizierten Cha- 

rakter von Entwicklungsproblemen aufmerksam ma-

Angelegenheiten Bengalens eingrif- 

fen. Parasitare Geldverleiher vor al- 

lem in den landlichen Gebieten des 

Landes und eine Dominanz der kurz- 

fristig ausgerichteten Profitneigung 

gegeniiber langfristig orientierten In- 

vestitionsverhalten sind die noch 

heute spurbaren Folgen dieses exter- 

nen Eingriffs.

Im dritten Kapitel wird ein katastro- 

phal anmutender Trend aufgezeigt, 

der bislang weder von der Regierung 

in Dhaka noch von internationalen 

und nationalen Entwicklungsagentu- 

ren korrigiert werden konnte. Zwei 

Drittel der Bevolkerung Bangladeshs 

sind mit der Produktion von Nah- 

rungsmitteln befaBt, die sowohl 

quantitativ als auch qualitativ mit 

dem Bevolkerungswachstum nicht 

Schritt halten konnen, unter okolo- 

gisch hochst bedenklichen Umstan- 

den produziert werden und von im- 

mer weniger Menschen permanent 

bezahlt werden konnen.

Ein Blick auf die drei Wirtschafts- 

sektoren am BIP, das ebenfalls im 

dritten Kapitel diskutiert wird, zeigt, 

daB sich nichts ent-wickelt hat und 

alles beim alten bleibt. Es stellt sich 

die Frage, ob Projekte bzw. eine Poli- 

tik im Namen von Entwicklung nur 

ab-wickeln.

Die Frage, ob entwickelt Oder abge- 

wickelt wird, wird im vierten Kapitel 

am Beispiel eines zentralen Bereichs 

der Agrarpolitik des Landes disku

tiert. Die Nahrungsmittelversorgung 

der einheimischen Bevolkerung und 

ein Losungsansatz in Gestalt der Gru- 

nen Revolution in Bangladesh stehen 

im Vordergrund der Diskussion. Zwar 

sind unbestreitbare Erfolge im Be- 

reich der Produktion von Nahrungs-
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chen und auf die daraus abzuleitende Notwendigkeit 

einer integrierten Entwicklungsplanung, zu der auch 

die Einbeziehung der interkulturellen Dimension von 

Entwicklung gehort. Die Selbstverstandlichkeit, mit 

der wir unsere westlich gepragten Leitbilder von Ent

wicklung auf andere Kulturen ubertragen, soli ver- 

deutlicht und gleichzeitig in Frage gestellt werden. 

Ebenso sollen Widerspruche und Spannungen aufge- 

deckt werden, die im Rollenbild der Entwick- 

lungsexperten verankert sind, und die Aufgabe, inte- 

griert und ganzheitlich zu planen, erschweren.

Ziel der Studie ist ferner, Kriterien fur eine erfolgrei- 

che Entwicklungszusammenarbeit zu formulieren. Da- 

bei sind gewachsene Strukturen und implementierte 

Trends (z.B. Bevolkerungsdynamik, volkswirtschaftli- 

che Entwicklung), innere Strukturen (islamisches Erb- 

recht) und auBere Einflusse (Import westlicher Che- 

mie) zu berucksichtigen, urn die strategische Bedeu- 

tung einer integrierten Entwicklungsplanung zu ver- 

deutlichen. Deren grundsatzliche Relevanz soli exem- 

plarisch im Blick auf Bangladesh belegt und in ihren 

Grundzugen skizziert werden.

Der Verfasser genoB als Mitarbeiter des SHOGORIP 

Projekts einen privilegierten Zugang zu alien relevan- 

ten Projektdokumentationen und konnte im Zuge der 

teilnehmenden Beobachtung neben vielen Erfahrungen 

wertvolle Informationen sammeln. Als Forschungsko- 

ordinator im Bereich 'Participatory Rural Appraisal' ar- 

beitete er mit einer Vielzahl von Projektmitarbeitern, 

Dorfbewohnern im Projektgebiet sowie anderen wich- 

tigen Akteuren (Banken, Regierungsmitgliedern, ande

ren staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungsor- 

ganisationen) zusammen.

Der Verfasser fiihrte in den Jahren 1993 und 1994 

eine Reihe von Einzelinterviews mit Angehdrigen der 

Zielgruppe sowie mit Angehdrigen der lokalen Elite, 

um ihre Meinung zum Projekt und zum Projektumfeld 

zu erfahren. Daruber hinaus wurde im Juni 1996 die 

gesamte Projektdokumentation in der Schweiz gesich- 

tet und analysiert.

Die agrarpolitischen Inhalte der Funfjahresplane 

wurden untersucht, und diese Analyse konnte mit 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern an der Uni- 

versitat Dhaka diskutiert werden. Zahlreiche Statisti- 

ken des 'Bangladesh Bureau of Statistics' sowie meh- 

rerer UN-Organisationen wurden ausgewertet, um 

Trends in Okonomie und Okologie zu ermitteln.

Buddhismus verstehen, Studienkreis fur Tourismus 

und Entwicklung, Ammerland, 2/2000

Es ist eine Glaubenslehre ohne Gott. Deshalb gilt 

Gautama Buddha als hochverehrter Lehrer. Tatsach- 

lich widerspricht die Lehre Buddhas nicht etwa die 

Erldsung durch einen Gott Oder Heiland, vielmehr soli 

der Glaubige befahigt werden, sich durch eigenes 

Bemuhen und durch Selbsterkenntnis von seinem Lei

den zu befreien. DaB es sich dabei um einen lebens- 

langen Weg handelt und nicht um eine Therapie Oder 

das Abbrennen von Raucherstabchen, versucht das 

neue SympathieMagazin "Buddhismus verstehen" zu 

verwitteln. So warnt der Tibetologe Dagyab Rinpoche 

beispielsweise davor, sich aus der Lehre Buddhas le- 

diglich die passenden Rosinen herauszupicken und sie 

auf bequeme, jederzeit verwendbare Schlagworter zu 

reduzieren. Denn viele glauben, "daB sie im Buddhis

mus etwas vollig Neues finden und damit schlagartig 

eine ganz andere Qualitat in ihr Leben bringen."

DaB solche Herangehensweisen - ohne Anleitung, 

ethische Disziplin und regelmaBige Meditation - an- 

dernfalls eher zu einem "spirituellen Smalltalk" ausar- 

ten konnen, wird beim weiteren Durchblattern und 

Lesen des Heftes immer deutlicher. Mit dem neuen 

SympathieMagazin gelingt der Einstieg in das groBe 

Thema. AuBerdem wird beleuchtet, wie rund 350 

Millionen Buddhisten weltweit auf durchaus unter- 

schiedliche Weise ihrem Dharma folgen, der Lehre fur 

eine pflichtgemaBe Lebensfuhrung. Die Bandbreite der 

Themen reicht von der Entstehungsgeschichte des 

Buddhismus bis hin zu seiner heutigen - teilweise poli- 

tischen - Bedeutung.

Doch wer glaubt, "Buddhismus verstehen" fiihre 

ausschlieBlich durch die "exotischen" Kulturen des 

Fernen Ostens, sieht sich mit Beitragen uber die 

"Buddhisten unter uns" konfrontiert. Die Leser erfah

ren zum Beispiel auch, wie rechtsgerichtete und vor- 

geblich esoterische Kreise in Europa immer wieder 

versuchen - insbesondere den tibetischen Buddhismus 

- miBbrauchlich fur sich zu vereinnahmen.

"Buddhismus verstehen" ist das vierte Themenheft 

aus der Reihe der grofien Weltreligionen (nach "Islam 

verstehen", "Judentum verstehen" und "Christentum 

verstehen"). Das Einzelheft kann gegen Voreinsen- 

dung eines Verrechnungsschecks uber DM 6,50 beim 

Studienkreis fur Tourismus und Entwicklung, Kapel- 

lenweg 3, 82541 Ammerland, bezogen werden.

Axel Michaels: Der Hinduismus - Geschichte und Ge- 

genwart. Munchen: Verlag C.H. Beck 1998, 460 Sei- 

ten m. 31 SW-Fotos, DM 58,-

Die Beschreibung religidser Systeme in vollig ande

ren Weltgegenden ist immer eine Herausforderung be- 

sonderer Art. Dies wird oft auch deshalb so schwie- 

rig, weil wir im Westen aufgrund unserer klassifikato- 

rischen Herangehensweisen Weltanschauung, Reli

gion, Philosophie in aller Regel mit konzentriertem 

Blick auf deren spirituellen Inhalte und die damit ver- 

bundenen Rituale betrachten und zu erfassen suchen 

und dabei nicht selten die enge Verwobenheit mit der 

in ihr lebenden Gesellschaft, die zahlreichen gesell- 

schaftlichen Implikationen aus dem Auge verlieren. 

Damit werden wir den entsprechenden religidsen Sy- 

stemen haufig nicht Oder nur sehr unvollstandig ge- 

recht.

Ganz anders geht daher Axel Michaels in seiner um- 

fangreichen Einfuhrung an den Hinduismus heran. Bei 

uber 700 Millionen Menschen, die verschiedene For- 

men hinduistischen Glaubens praktizieren, kann es 

nicht bei einer Betrachtung der "heiligen Schriften" 

und der Ritualistik und der Beschreibung der 

"Millionen von Gottern" bleiben. Hier muB die All- 

tagspraxis einer Weltreligion geschildert werden.

Schon zu Beginn des Buches wird klar, daB es 

hochste Zeit fur neue Herangehensweisen war - vor 

allem, wenn bei der versuchten Beantwortung der 

Frage 'Was ist Hinduismus?' deutlich wird, dass die- 

ser als zusammenhangende Religion von manchen als 

ein Konstrukt des Westens in Frage gestellt wird. Ein 

solches Hinterfragen muss auch erlaubt sein, wenn 

man erfahrt, nach dem 1955 erlassenen indischen 

Gesetz 'Hindu Marriage Act' sei "ein Inder dann ein 

Hindu, wenn er nicht einer anderen Religion ange- 

hort". Inder hatten sich selbst bis in die jungste Ver-
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gangenheit nicht als Hindus bezeichnet - es ist eine 

Fremdbezeichnung, welche die Briten von den persi- 

schen Muslimen ubernahmen, um die nicht-muslimi- 

sche Bevolkerung des indischen Subkontinents zu be- 

zeichnen.

Wie also beschreibt man eine Religion, die wir 

zunachst durch Abgrenzung von anderen Religionen 

definiert haben? Eine Religion, in der es weder den 

einen Religionsstifter, noch nur eine kirchliche Institu

tion oder ein religibses Oberhaupt gibt? nicht nur ein 

heiliges Buch oder eine Lehre oder ein religibses Zen- 

trum? und damit keine einzige fur alle verbindliche re

ligiose Autoritat. Schon diese Fragen machen deut- 

lich, dass die sonst ubliche Herangehensweise bei der 

Betrachtung von Religionen beim Hinduismus so nicht 

fruchten kann.

Axel Michaels halt es fur geboten, "alte Zbpfe in 

Darstellungen des Hinduismus abzuschneiden". Mit 

Recht verweist er darauf, dass die Indologie mit ihrer 

Selbstauffassung als reine Philologie und der aus- 

schliefilichen Beschaftigung mit alten Texten groBe 

Lucken bei der Bearbeitung kulturgeschichtlicher 

Komplexe Indiens often gelassen hat. Michaels 

mochte diese Lucke zu schlieBen versuchen, indem er 

ethnologische Forschungsergebnisse mit indologi- 

schen Erkenntnissen verknupft. Das heiBt, er ruckt 

den lebendigen religibsen Komplex des Hinduismus in 

den Vordergrund und entgeht so dem Fehler, ihn 

mehr oder weniger ausschlieBlich uber seinen Schrif- 

ten allein zu definieren: "Bei Ritualen wird zu oft von 

normativen Texten statt der Praxis ausgegangen."

Dem interessierten Leser bietet Michaels daher ver- 

schiedene Zugange zum Hinduismus an. Diese glie- 

dert er in drei Teile, die sich 1. mit den theoretischen 

und historischen Grundlegungen, 2. der Bedeutung 

der Religion in der indischen Gesellschaft und 3. 

schlieBlich mit den weltanschaulich-philosophischen 

Gedankengebauden dieser Religionskomplexes ausein- 

andersetzen.

Sehr anschaulich und an vielen vor Ort beobachte- 

ten Beispielen fangt der Autor die traditionell ge- 

pragte, noch lebendige Alltagspraxis des Hinduismus 

und dessen EinfluB auf die moderne indische Gesell

schaft ein: Michaels beschreibt die Lebensstadien der 

Kindhe;t und Sozialisation, die Initiationsriten, das 

Hochzeitsritual und d;e religibsen Feste; er untersucht 

den Ursprung und die Auswirkungen des Kastensy- 

stems, die Vorstellung von Raum und Zeit, von Tod, 

Wiedergeburt und Erlosung aus dem Kreislauf der 

Wiedergeburten.

Damit wird Michaels Buch uber den Hinduismus 

zugleich zu einer Studie uber Rituale und sozio-reli- 

gibse Identitatsbildung, die nicht nur in den Stoff ein- 

fuhren, sondern auch mit einem bestimmten habitu- 

ellen Denken und Fuhlen vertraut machen will. Damit 

haben wir uber den gesellschaftlichen und religibsen 

Komplex Hinduismus endlich einmal ein anspruchs- 

volles und spannendes Werk, das uns nach der Lek- 

ture nicht nur mit dem Befremden zuruck lasst, dass 

Indien eben wirklich anders sei, und das nicht - wie 

haufig die ublichen Pressemeldungen - einen Exotis- 

mus des Schauderns bedient. Hier erbffnet sich die 

Chance, das Fuhlen und Denken der Menschen in 

groBerem MaBe nachzuvollziehen und damit naturlich 

auch einen besseren Zugang zu der zugegebenerma- 

Ben schwierigen Lebenswelt der Inder zu finden.

Andreas Gruschke

Eckart Ehlers, Hermann Kreutzmann (Hrsg.): High 

Mountain Pastoralism in Northern Pakistan, 

Erdkundliches Wissen 132, Franz Steiner Verlag 

Stuttgart, 2000

Unter dem Titel "Fundgrube - Materialhinweise zum 

Thema Kinderarbeit” hat die Werkstatt Okonomie eine 

Materialiensammlung zu diesem Thema im Auftrag 

von Brot fur die Welt, Kindernothilfe und Misereor 

herausgegeben. Die Broschure ist kostenlos zu bezie- 

hen uber: Werkstatt Okonomie, Obere Seegasse 18, 

69124 Heidelberg, Tel.: 06221-720296, e-mail: 

werkstatt_oekonomie@t-online.de

"Zwischen 'Bollywood' und Internet - Indiens Un- 

terhaltungsmedien in Zeiten der Globalisierung". Ta- 

gung der Ev. Akademie Iserlohn, 28.-30. April 2000. 

Nahere Auskunfte und Anmeldung: Ev. Akademie 

Iserlohn, Berliner Platz 12, 58638 Iserlohn, Tel. 

02371-352-0, Fax: 02371-352299.

"Armut in Indien und Bangladesh - Wege zu sozialer 

Entwicklung und Partizipation". Wochenendseminar 

vom 17. bis 18. Juni, Kulturzentrum Karlstorbahnhof, 

Heidelberg, veranstaltet von der Heidelberger Sud- 

asiengruppe und dem Eine-Welt-Zentrum Heidelberg. 

Mit Biplab Halim, Kalkutta; Edda Kirleis, Ev. Zentral- 

stelle fur Entwicklungshilfe; Wolfram Walbrach, 

Kirchlicher Entwicklungsdienst; Annegret Burger, 

'Shanti'; Sujit Chowdhury, Afrikanisch-Asiatische 

Studentenfbrderung und Mitarbeiter/innen der 

Entwicklungsorganisation 'NETZ'. Nahe Informationen 

und Anmeldung: Christian WeiB, Dossenheimer Land

str. 103, 69121 Heidelberg, Gel. 06221-412990, e- 

mail: chris.weiss@t-online.de
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