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 siven Gesprachen bereit. Dementsprechend
 enthalt der deskriptive Teil iiber den Verlauf
 und die Begleitumstande der acht Expeditio-
 nen zahlreiche Zitate aus den unveroffentlich-

 ten Tagebiichern von Lorna Marshall. Dabei
 kommt immer wieder das Dilemma der Mar-
 shalls zum Ausdruck: Einerseits verstanden sie

 ihre Arbeit, ganz im Sinne der damaligen Dok-

 trin einer ,,Rettungsethnographie", als letzte
 Moglichkeit, eine von aufieren Einfliissen freie,
 authentische Kultur zu dokumentieren, ande-

 rerseits blieb ihnen nicht verborgen, dafi ihre
 Anwesenheit entscheidend in das Leben der

 !Kung eingriff. Erschwerend kam der Expe-
 ditions-Charakter des ganzen Unternehmens
 hinzu, denn neben den Marshalls reisten noch
 zahlreiche andere Personen mit, die teilweise

 in Diensten der siidafrikanischen Regierung
 standen und von kolonialen Verhaltensmu-

 stern gepragt waren.
 Lorna Marshalls Bestreben nach harmoni-

 schen Beziehungen innerhalb der Forscher-
 gruppe und zu den !Kung wird in den Tage-
 biichern immer wieder thematisiert. Trotz

 auftretender Differenzen hielt sie jedoch am
 Ideal einer ,,wertfreien" und ,,objektiven"
 Forschung fest. Erst lange nach Beendigung
 der Expeditionen war es insbesondere John
 Marshall, der die Verbindung von Politik und
 Forschung in einem von Apartheid gepragten
 Umfeld herstellte.

 Die Aufarbeitung des problematischen po-
 litischen und gesellschaftlichen Umfelds der
 Expeditionen, das in der Korrespondenz von
 Laurence und in den Tagebucheintragen von
 Lorna deutlich zum Ausdruck kommt, nimmt

 einen weitaus grofieren Raum ein, als die in der

 Einleitung aufgeworfene Frage nach dem For-
 schen im Familienverband, da aufkommende

 Konflikte zwischen den Familienmitgliedern
 offenbar relativ schnell gelost werden konnten.

 Die von Speeter-Blaudszun herausgearbeiteten
 Divergenzen zwischen dem Anspruch der Mar-
 shalls und der Wirklichkeit machen das vorlie-

 gende Buch auch fiir nicht !Kung-Spezialisten
 aufierst interessant. Andererseits ist die Starke

 der Arbeit, die Darstellung unveroffentlichten

 und bis dahin unzuganglichen Materials, zu-
 gleich auch eine Schwachstelle, denn zwischen
 den zahlreichen Zitaten aus Briefwechseln, In-

 terviews und Tagebiichern bleibt der Autorin
 oft wenig Raum fiir vertiefende eigene Inter-

 pretationen und Bewertungen.
 Im letzten Kapitel ihres Buches geht sie

 noch auf ihre eigene Forschung in Namibia
 ein. Hier kommen !Kung zu Wort, die die Ex-
 peditionen der Familie Marshall noch selbst
 erlebt und die ein positives Bild der amerikani-

 schen Forscherfamilie in Erinnerung haben.
 Am Ende des Buches steht ein ausfuhr-

 liches Liter aturverzeichnis, in dem auch die
 zahlreichen Publikationen der einzelnen Fa-

 milienmitglieder gesondert aufgefuhrt werden.
 Damit sowie mit einem Verzeichnis der Ar-

 chive, der Tagebiicher, der unveroffentlichten

 Texte und einer Filmographie bildet das Buch
 eine wichtige Grundlage dafur, die Filme, die
 Photodokumentationen und die Feldtagebii-
 cher der Marshalls - wie von Speeter-Blauds-
 zun gefordert - weiter zu untersuchen.

 Matthias Gruber

 * * *

 Michael Kraus (Hrsg.): Theodor Koch-Griin-
 berg: Die Xingu-Expedition (1898-1900). Ein
 Forschungstagebuch. Mit Beitragen von Anita
 Hermannstadter, Mark Miinzel und Michael
 Kraus. Koln, Weimar: Bohlau 2004. 503 S.

 Am Pfingstsonntag des Jahres 1899 notiert der

 junge Theodor Koch in sein Feldtagebuch:

 Fiir uns bedeutet Pfingsten einen bedeutenden
 Abschlufi und einen wichtigen Anfang einer
 neuen Etappe unserer Reise. - In einigen Ta-
 gen vertrauen wir uns unserem geheimnisvollen



 282 PAIDEUMA 52 (2006)

 Waldfliiifchen an (und fahren einem ungewissen
 Los entgegen, wer weifi, wo uns das Schicksal
 hinfuhrt?) Moge [...] der ganze Verlauf der Reise
 ein gliicklicher sein, und besonders den Zwecken
 der Wissenschaft und Kultur dienen (169).

 Diese hoffnungsvollen Wiinsche sollten sich
 nicht erfiillen. Das ,,Waldflufichen", das man

 fur den Oberlauf des Atelchu gehalten hatte,
 stellte sich als der sparlich besiedelte und we-
 gen seiner vielen Stromschnellen beriichtigte
 Ronuro heraus. Die Reise wurde zum Leidens-

 weg fur den von Herrmann Meyer geleiteten
 Expeditionstrupp. Hunger, Miikrauen, Streit
 und Krankheit sollten die kommenden Wo-

 chen pragen. Die wenigen ethnographischen
 Informationen und die iiberschaubare Samm-

 lung, die man 35 Bootsuntergange spater ins
 Basislager zuriickbrachte, wogen die Entbeh-
 rungen, die Investitionen an Zeit, Geld und
 Material bei weitem nicht auf . Die Reise bedeu-

 tete vor allem eine moralische Niederlage fur
 den Expeditionsleiter, der bereits einige Jahren

 zuvor mit mafiigem Erfolg versucht hatte, am

 oberen Xingu in Zentralbrasilien wissenschaft-
 liche Lorbeeren zu ernten. Fiir den 27-jahrigen
 Theodor Koch aber, der als wissenschaftlicher

 Begleiter und Photograph an der Expedition
 teilnahm, war dieses Scheitern, wie der Her-

 ausgeber Michael Kraus resiimiert, ,,lediglich
 ein Anfang" (492).
 Kraus wirft mit der vorliegenden Tagebuch-

 edition Licht auf die Lehrjahre eines Forschers,
 der nach seiner nachsten Reise nach Nord-
 west-Amazonien unter dem Namen Theo-

 dor Koch-Griinberg internationalen Ruhm
 als Indianerfreund und als einer der angese-
 hensten Vertreter der deutschen Siidameri-

 kaforschung erlangen sollte. Dabei belafit es
 Kraus nicht bei der Presentation bisher un-

 veroffentlichten Quellenmaterials. Die kluge
 Zusammenstellung des Bandes, insbesondere
 die Kombination der Tagebuchedition mit drei
 begleitenden Artikeln im Anhang, lafit einen
 wichtigen Beitrag zur ethnologischen Fach-
 geschichte, genauer zur ,,Sozialgeschichte des
 Expeditionswesens" (9) entstehen.

 Heike Kampf hat kiirzlich den Stellenwert
 von Tagebiichern in der Ethnologie hervor-
 gehoben. Sie interpretiert das seit den 1980er
 Jahren verstarkt aufkommende Genre der so-
 genannten Bekenntnisliteratur als Ergebnis
 eines entwickelten ,,Sinns furs Scheitern",
 der die ,,epistemische[n] Hindernisse von Er-
 kenntnis reflexiv in den Blick riickt" (Kampf
 2005:135). Mit Blick auf die ethnographische
 Reiseliteratur des spaten 19. und friihen 20.
 Jahrhunderts ist festzustellen, dafi dieser Sinn
 bereits zahlreiche Pioniere des Fachs auszeich-

 nete. Koch-Griinberg und viele seiner in Siid-
 amerika reisenden Kollegen, wie Karl von den
 Steinen (1886, 1894) oder Max Schmidt (1905)
 verfafiten ihre Publikationen iiber weite Strek-

 ken im Tagebuchstil und brachten dabei auch
 offenherzig eigene Fehlschlage und Irrtumer
 zur Sprache. Auf diese Weise gelang es ihnen
 nicht nur den Wert der muhsam gewonnenen

 Daten publikumswirksam hervorzuheben, son-
 dern auch gezielt praktische Hinweise fur
 weitere Expeditionen mit ethnographischen
 Informationen zu verflechten und lohnende

 Forschungsfelder abzustecken. Dariiber hin-
 aus ging es nicht zuletzt auch darum, das Profil

 des feldforschenden Ethnologen zu scharfen.
 Das von Kraus editierte Tagebuch Koch-

 Griinbergs blieb nach Abschlufi der Expedi-
 tion unveroffentlicht. Auch wenn Meyer und
 Koch in einigen kurzen Publikationen die
 sparlichen Ergebnisse der Reise prasentierten
 (477), so war das Scheitern doch zu umfassend,

 urn nicht als Niederlage empfunden zu werden.

 Heute erscheinen die im Tagebuch enthaltenen
 Informationen iiber die Personlichkeit des Au-

 tors und die damalige Forschungspraxis weit
 bedeutsamer als ihr mangelnder ethnographi-
 scher Gehalt, auch wenn Koch-Griinberg
 zwei Jahrzehnte nach der Reise gegeniiber ei-
 nem Mitreisenden bekannte: ,,Wir waren [...]
 nicht in normalem Zustand, als wir damals
 unsere augenblicklichen Empfindungen nie-
 derschrieben" (7). In der Tat jfindet sich in den

 Tagebiichern kaum etwas iiber ,,normale Zu-
 stande". Dafiir bieten sie einen Einblick, wie
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 der Verfasser die mannigfaltigen Hindernisse
 einer streckenweise traumatisch verlaufenden
 Reise refliektiert und verarbeitet. Natiirlich

 schildert Koch auch die positiven und weniger
 dramatischen Seiten des Expeditionsalltags.
 Der besondere Wert von Tagebucheditionen
 wie dieser liegt nicht zuletzt darin, dafi sie die

 Felderfahrung des Forschungsreisenden in ih-
 rer prozefihaften Entwicklung vermitteln.

 Koch-Griinberg protokolliert in einer be-
 achtlich sprachgewandten Tagebuchprosa sei-
 ne Eindriicke von fremden Menschen und

 Landschaften. Er beschreibt Strategien der
 teils riicksichtslosen Jagd nach ethnographi-
 schen, anthropologischen und linguistischen
 Daten, schleichend oder abrupt wechselnde
 Stimmungen sowie schnell gefallte und zum
 Teil revidierte Urteile iiber den ein oder an-

 deren Kameraden. Nicht immer spricht Koch-

 Griinberg als ein von freudiger Neugierde er-
 fiillter Forscher, zuweilen zeigt er sich auch als

 ungeduldig und schnell gekrankt, wittert Ver-

 schworungen und sieht sich einer ungerechten

 Behandlung durch seinen Vorgesetzten ausge-
 setzt.

 Der formale Aufbau des Bandes lafit die

 behutsame Absicht des Herausgebers erken-
 nen, sich nicht iiber das vorgegebene Material
 erheben zu wollen. Lediglich eine kurze Ein-
 leitung, die sich auf einige notwendige Hinter-

 grundinformationen zur Expedition und ihren

 Protagonisten beschrankt, wurde der Edition
 vorangestellt. Insgesamt gesteht Kraus dem
 Ausgangstext damit ein erfreulich hohes Mafi
 an Autonomie zu, ohne dabei auf eine kriti-
 sche Diskussion und Kontextualisierung zu
 verzichten. Die Entscheidung, Kommentare
 und Interpretationen zu den Tagebiichern erst
 im Anhang, in Form eigenstandiger Artikel,
 zu liefern, verweist auf den Anspruch, nicht
 einzelne Begriffe, AuBerungen und Passagen
 punktuell herauszustellen, sondern die inha-
 rente Dynamik und Dramaturgic der Reiseta-
 gebiicher zu erhalten.

 Der Originaltext der von Koch in sechs
 Heften verf afiten Tagebiicher wird weitgehend

 unverandert wiedergegeben, die Seitenzahlen
 des Originals sind in Klammern eingefugt. Auf

 die wenigen zur besseren Lesbarkeit vorge-
 nommen Anderungen weist Kraus in der Ein-
 leitung oder an den betreffenden Stellen im
 Text hin. Fremdsprachige Namen und Begriffe

 werden in einem umfangreichen Glossar erlau-

 tert. Besonders positiv ist der Versuch hervor-

 zuheben, moglichst viele der Originalskizzen
 und Zeichnungen aus den Tagebiichern zu re-
 produzieren. Auch auf einige in gesonderten
 Tafelteilen abgedruckte Photographien wird
 an entsprechenden Stellen im Text verwiesen.
 Leider finden sich keine Hinweise darauf, ob

 der Herausgeber diese Beziige auf der Grund-
 lage von originaren Bildbeschriftungen, geson-

 derten Aufzeichnungen Kochs oder anderwei-
 tigen Hinweisen vornimmt. Auch lassen die
 Verweise erkennen, daB den Photographien,
 die durch Aufnahmen der Expedition Karl
 von den Steinens 1887/88 erganzt werden, eine

 rein illustrative Funktion beigemessen wird. Es

 mag den langjahrigen Umbaumafinahmen im
 Leipziger Grassimuseum geschuldet sein, daB
 auf eine intensivere Analyse des Bildmaterials
 verzichtet werden muBte. Dies ist sehr bedau-

 erlich, da Koch eben auch als Expeditionspho-
 tograph fungierte und die Aufnahmen folglich

 neben dem Tagebuchtext eine eigene Reflexi-
 onsebene eroffnen konnten. Gliicklicherweise

 gelingt es dem Herausgeber und seinen Koau-
 toren in anderen Bereichen eine umso griindli-

 chere Kontextualisierung zu leisten.
 Der Anhang des Bandes wird durch einen

 Beitrag von Anita Hermannstadter eingelei-
 tet.1 Sie befaBt sich mit der Person des Leip-
 ziger Expeditionsleiters, Herrmann Meyer,
 der bereits 1895 eine erste, maBig ertragreiche

 Forschungsreise in die Xingu-Region unter-
 nommen hatte, und fragt nach den Griinden
 des Scheiterns. Hermannstadter, wie Kraus
 eine ausgewiesene Expertin fur die deutsche
 Amazonasforschung im langen 19. Jahrhun-
 dert (vgl. Staatliche Museen 2002), liefert da-
 mit eine interessante Erganzung und Gegen-
 iiberstellung zu dem Bild, das Koch-Griinberg
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 in den Tagebiichern von seinem Vorgesetzten
 zeichnet. Auf der Grundlage solider Quellen-
 kenntnis stellt Hermannstadter die Motivati-

 on, das familiare und gesellschaftliche Milieu
 sowie den beruflichen Werdegang Meyers dar,
 wobei sie das Handeln und Denken des rei-

 chen Verlegersohnes primar statusbezogen in-
 terpretiert. Ihr zufolge entsprach der Habitus
 des grofibiirgerlichen Expeditionsleiters ,,fast

 idealtypisch der kollektiven Mentalitat seines
 Herkunftsmilieus" (419).

 Tatsachlich vereint die Figur Meyers, wie sie
 sich in den von Hermannstadter zitierten Rei-

 setagebiichern, Veroffentlichungen und Brie-
 fen darstellt, auf fast stereotype Weise alle
 Merkmale, die ein Drehbuchautor dem Schur-
 ken einer im Kolonialstil inszenierten Seifen-

 oper zuweisen wiirde: Sein betont elitares
 Auftreten - ein Begleiter auf der ersten Reise
 wird als ,,Badediener und Frotteur" (412) ab-

 gestellt -, chauvinistische und antisemitische
 Aufierungen sowie sein militaristisch geprag-
 tes Autoritatsverstandnis gehoren ebenso da-
 zu wie die tragischen Seiten, die Meyer als
 unglucklich verliebten Mann und ruhmlosen
 kleinen Bruder des gefeierten Afrikareisenden

 Hans Meyer vorstellen. Szenen, in denen der
 Expeditionsleiter, der sich die Gewalt iiber Le-

 ben und Tod seiner Begleiter behordlich hatte
 verbriefen lassen, seinen Frust letztlich am Ex-

 peditionsdackel Reinhard auslafit, runden das
 Bild ab (425).

 Dennoch gelingt es Hermannstadter, eine
 karikatureske Verzeichnung der Person Mey-
 ers zu vermeiden und die psychischen und
 gesellschaftlichen Konstellationen zu objek-
 tivieren. Der Drang Meyers, sich mit Hilfe
 grofiangelegter, privat finanzierter Expeditio-

 nen Geltung zu verschaffen, entspringt nach
 Hermannstadters Analyse nicht so sehr dem
 wissenschaftlichen Ehrgeiz des Forschers als
 vielmehr seinem Streben nach off entlicher Auf-

 merksamkeit und gesellschaftlicher Anerken-
 nung innerhalb der eigenen grofiburgerlichen
 Kreise. Die Ursachen fur den katastrophalen
 Verlauf seiner zweiten Expedition lassen sich

 dementsprechend auch nur zu einem Teil auf
 die aufieren Faktoren zuriickzufiihren. Viel

 bedeutsamer scheint nach den Darstellungen
 Hermannstadters das Unvermogen des Expe-
 ditionsleiters gewesen zu sein, seine Ansprii-
 che und die auf die heimische Prestigeoko-
 nomie ausgerichteten Umgangsformen an die
 krisenhaften Umstande und die besonderen

 sozialen Bedingungen des Expeditionsalltags
 anzupassen. Dariiber hinaus bescheinigt ihm
 Hermannstadter schlicht ,,mangelnde [...] Lie-

 be zum eigentlichen Untersuchungsgegen-
 stand" (429).

 Der zweite Beitrag im Anhang stellt den
 Raum, den die Meyer'sche Expedition durch-
 reiste, aus heutiger Perspektive vor. Hinter
 dem niichternen Titel ,,Die ethnologische Er-
 forschung des Alto Xingu" (435-452) verbirgt
 sich ein Uberblick, der sich nicht darauf be-

 schrankt, die wichtigsten forschungsgeschicht-

 lichen Leistungen und Debatten zu referieren
 und dabei Informationen iiber ethnographi-
 sche, geographische und historische Kontexte
 zu liefern. Vor dem Hintergrund eigener For-
 schung am oberen Xingu schildert der Autor,
 Mark Miinzel, dieses Gebiet, das Ethnologen
 und Linguisten bis heute wegen seines mul-
 tiethnischen Gefuges fasziniert, auch als einen

 Ort der Begegnung zwischen indianischen
 und westlichen Interessen. Mit Blick auf die

 spezifischen interkulturellen Strategien seiner
 Bewohner macht Miinzel auf die Bedingungen
 aufmerksam, unter denen hier seit dem 19.
 Jahrhundert ethnographisches Wissen produ-
 ziert wird. Er hebt dabei vor allem die ,,Kultur

 der raffinierten Inszenierung" (445) hervor, die

 es seiner Einschatzung nach den Xinguanos
 ermoglicht, ihre Interessen bis heute recht er-

 folgreich zu behaupten. Miinzels Ausfuhrun-
 gen machen deutlich, dafi Ethnologen, die ihre

 Rolle als ,,primitive Statisten im groBen Spiel
 der xinguanischen Kultur" (445) nicht erken-
 nen konnen (oder wollen), in der Region seit
 jeher einen schweren Stand haben.

 Den Abschlufi des Bandes bildet ein Nach-

 wort des Herausgebers mit weiteren Daten
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 zum personlichen und forschungsgeschicht-
 lichen Umfeld Koch-Griinbergs und der
 Meyer'schen Expedition.2 Der Beitrag soil
 dem Leser eine differenzierte Betrachtung
 der Reiseschilderungen ermoglichen und ,,die
 Auseinandersetzung mit den hier vorgelegten
 Dokumenten vertiefen" (454). Wie in seiner
 Dissertation (Kraus 2004), in der viele der hier

 angesprochenen Aspekte umfassender behan-
 delt werden, versucht Kraus, jene Form von
 ,,postmoderner Autoritat" zu vermeiden, die
 gegeniiber alteren Schriftquellen allzu oft bei
 dem Versuch ausgeiibt wird, ,,ethnographi-
 sche Autoritat" zu dekonstruieren.3 Zu recht

 weist er darauf hin, dafi die Gefahr, ,,eigene
 Wertungen und Vorurteile auf die vorgefun-
 dene Situation zu projizieren" (454), nicht nur
 im Kontext ethnographischer Feldforschung,
 sondern auch beim Umgang mit historischen
 Quellen besteht.
 Durch eine kenntnisreiche Gegeniiberstel-

 lung mit anderen zeitgenossischen Siidameri-
 kaexpeditionen treten die besonderen Bedin-
 gungen der Meyer'schen Unternehmung wie
 auch der personliche Beitrag einzelner Expe-
 ditionsteilnehmer hervor. Kraus kontrastiert

 den Fiihrungsstil von Meyer mit dem von Karl
 von den Steinen wie auch mit dem, den Koch-

 Griinberg auf seinen spateren Reisen pflegte.
 Uberzeugend arbeitet Kraus den kolonialisti-
 schen Charakter der Meyer'schen Expedition
 heraus. Der Leipziger Expeditionsleiter tritt
 als ein ,,Afrikaforscher in Amerika" (474) auf,

 dessen Grundintention eher im ,,Entdecken
 und Erobern" lag als im Erforschen (476).
 Kraus versaumt es nicht, auf die Beziehung

 zwischen Erfahrung und Textproduktion ein-
 zugehen. Er stellt dabei die Tagebucheintra-
 gungen und veroffentlichten Schriften Koch-
 Griinbergs denen von Meyer gegeniiber. Auch
 hier versucht er, den biographischen, ethno-
 graphischen und kulturhistorischen Kontext
 in die Analyse der Texte mit einzubeziehen,
 in denen die Reiseerlebnisse teils sehr unter-
 schiedlich verarbeitet wurden.

 Schliefilich stellt Kraus das Scheitern - sei-

 ner Ansicht nach eine weitgehend vernach-
 lassigte Kategorie der Wissenschaftsgeschichte
 - als ein konstruktives Element wissenschaftli-

 cher Praxis heraus (13, 464, 483-487). So mar-

 kieren die beiden Meyer'schen Expeditionen
 wohl nicht ganz zufallig einen methodischen
 Wendepunkt in der deutschen Amazonienfor-
 schung. Spatere Unternehmungen sollten ver-
 mehrt langere stationare Aufenthalte ins Auge

 fassen, auf fest angeheuerte Begleittrupps ver-
 zichten und sich statt dessen auf die Hilfe ein-

 heimischer Ruderer und Fiihrer verlassen.4

 Insgesamt ist dem Herausgeber und seinen
 Koautoren ein iiberzeugender und gerade-
 zu vorbildlicher Beitrag zur deutschen For-
 schungsgeschichte gelungen. Das drehbuch-
 reife Tagebuch wie auch die unverschnorkelte
 Sprache der begleitenden Aufsatze machen
 den iiber 500 Seiten starken Band zu einer

 kurzweiligen Lektiire, die auch einem breiteren

 Publikum zuganglich ist. Es bleibt zu hoffen,
 dafi auch die Tagebiicher, die Koch-Griinberg
 von seinen spateren Reisen zuriickbrachte,
 wie angekiindigt herausgegeben werden (11).
 Auf diese Weise entstiinde eine wohl beispiel-
 lose Materialsammlung zur Ethnographie der
 Jahrhundertwende, die zu weiterer Forschung
 einladen wiirde.

 ,,Herrmann Meyer: Der Sertao als schwieriger
 sozialer Geltungsraum" (403-433)

 2 ,,Am Anfang war das Scheitern: Theodor Koch-
 Griinberg und die ,zweite Meyer'sche Schingu-
 Expedition<a (453-496)

 3 Kraus (2004:18-19). Vergleiche dazu auch Hau-
 schild (2002).

 4 Vergleiche dazu auch Kraus (2004).
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 Hildegard Piegeler, Inken Prohl und Stefan
 Rademacher (Hrsg.): Gelebte Religionen.
 Untersuchungen zur sozialen Gestaltungskraft
 religioser Vorstellungen und Praktiken in Ge-
 schichte und Gegenwart. Festschrift fur Hart-

 mut Zinser zum 60. Geburtstag. Wiirzburg:
 Konigshausen und Neumann 2004. 372 S.

 Diese Festschrift zu Ehren des 60. Geburts-

 tages des Berliner Religionswissenschaftlers
 Hartmut Zinser, herausgegeben von zwei

 Schulerinnen und einem Schuler des Jubi-
 lars, ehrt den Facettenreichtum einer langen
 Forscherkarriere von ihren Anfangen bis zur

 Gegenwart. Die Herausgeber versammeln Auf-
 satze, die einerseits dem Anliegen Zinsers, ei-
 ner ,,theoretischen Reflexion und Kritik" der

 Religionswissenschaft, folgen und andererseits
 ebenso ,,der sozialen Dimension von Religio-
 nen" nachgehen. Als Autorin des Geleitwortes
 konnten die Herausgeber die ehemalige Bun-
 destagsprasidentin Rita SuBmuth gewinnen,
 unter deren Leitung Hartmut Zinser in der
 Enquete-Kommission ,,Sogenannte Sekten
 und Psychogruppen" von 1996 bis 1998 tatig
 war. Sufimuth wiirdigt das ,,Moment der sozi-

 alen und politischen Verantwortung" (9) von
 Zinsers Arbeit als Religionswissenschaftler in
 Zeiten des religios-fundamentalistisch begriin-

 deten Terrors. Aufgrund dieser Verantwortung

 schlug Zinser im Rahmen der genannten Kom-

 mission einen ,,religiosen Verbraucherschutz"
 vor, der jedoch laut SuBmuth ,,bisher an politi-
 schen Widerstanden scheiterte" (10).

 Den Aufsatzen folgt im Anhang eine Li-
 ste mit Veroffentlichungen und ausgewahlten
 Vortragen von Hartmut Zinser von 1977 bis
 heute.

 Der Band gliedert sich in vier thematische
 Bereiche:

 1. Religion und Wissenschaft - Historische und
 systematische Kontexte

 2. Religionen der Welt in Geschichte und Ge-
 genwart

 3. Rezente religiose Entwicklungen
 4. Religiose Transformationsprozesse

 Zu den Autoren zahlen namhafte Weggefahr-
 ten Zinsers wie etwa Burkhard Gladigow,
 Georg Pfeffer und Rainer Kampling sowie
 seine Schulerinnen und Schuler Lidia Guzy,
 Susanne Lanwerd, Katharina Poggendorf-Ka-
 kar und Stefan Rademacher. Die versammel-

 ten Disziplinen sind die Altorientalistik, Alte
 Geschichte, Philosophic, Ethnologie, Katho-
 lische Theologie und selbstverstandlich die
 Religionswissenschaft, vertreten durch Auto-
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