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Liebe Leserin, lieber Leser,

willkommen zur ersten Ausgabe im Jahr 2016!

Nach einer längeren Ruhephase steht nun endlich die neue Ausgabe des PJS 
bereit, die sich mit einem ebenso alten wie brandaktuellen Phänomen beschäftigt: 
der Religion. Stärker in den Fokus der internationalen Beziehungen rückte 
das Thema spätestens mit Beginn des 21. Jahrhunderts. Auch in der heutigen 
Debatte um den Islamischen Staat und die Flüchtlingsthematik ist es besonders 
die Religion, der eine gesteigerte Aufmerksamkeit zukommt. Dieses aktuelle 
Geschehen beschäftigt ebenso die Autorinnen und Autoren der vorliegenden 
Ausgabe. Wir wollen jedoch auch andere, weniger beachtete Entwicklungen und 
Ereignisse hervorheben, in denen Religion von Bedeutung ist.

Anhand des Spiralmodells analysiert Jana Pecikiewicz die Durchsetzung von 
Menschenrechtsnormen in Polen vor dem Zusammenbruch des Kommunismus. 
Besonderes Augenmerk legt sie dabei auf die Rolle der Katholischen Kirche 
als transnationalem Akteur und auf die Religiosität der in der Gewerkschaft 
Solidarność organisierten Oppositionsbewegung.

Frauke Scholvin überprüft in ihrer Arbeit das Erklärungspotential des 
konstruktivistischen Ansatzes von Rittberger und Hasenclever anhand der Rolle 
von Religion in den Auseinandersetzungen zwischen Buddhisten und Muslimen in 
Myanmar.

Valentin Striebel erklärt, wie sich die Position des Heiligen Stuhls zu 
Militäreinsätzen gewandelt hat. Anhand der Theorie vom gerechten Krieg stellt er 
dar, nach welchen Kriterien der Heilige Stuhl westliche Interventionen in den drei 
Irakkonflikten beurteilt.

Außerdem haben wir eine Rezension in unser Journal aufgenommen. Manuel 
Iretzberger stellt das Buch „The Global Transformation“ von Barry Buzan und 
George Lawson, ein Plädoyer für historische Ansätze in den IB, kritisch vor.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Eure PJS-Redaktion

ZUM INHALT
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Introduction

Poland	is	recognized	as	one	of	the	first	countries	
in	which	the	communist	system	was	overthrown.	
Poland is together with Ireland also considered 
one of the most Catholic countries in Europe 
(Bingen	1999:139).	Until	1989	the	Polish	labor	
union	“Solidarność”	[Solidarity]	(Transl.	J.P.)	
contributed the most to the change of the politi-
cal	system	in	Poland	being	not	surprisingly	also	
Catholic.	In	this	article	more	relations	of	this	kind	
shall	be	displayed.	We	assume	that	there	is	a	di-
rect	connection	between	“Solidarność’”success	
and	its	religious	background.	One	of	the	aims	of	
this article will thus also be to discover how the 
Church as an institution contributed to the opposi-
tion movement and how big its impact on politics 
and	society	really	was.	The	Spiral	Model,	which	
forms an integral part of the Transnational Con-
structivism	theory,	shall	serve	us	as	a	theoretical	
framework	for	our	analysis	of	a	historical	case.	
Preconditions	for	an	analysis	are	the	existence	
of	an	oppressive	regime,	a	domestic	opposition	
and	an	influential	transnational	network.	As	the	
latter	plays	an	important	role	in	the	successful	
implementation	of	norms	not	initially	promoted	
by	the	government,	the	case	becomes	a	subject	of	
research of International Relations and does not 
account	only	for	a	domestic	policy	analysis.	With	
regard to the empirical case of Poland the success 
of	the	Polish	labor	union	is	defined	by	and	de-
pends	on	the	efficient	implementation	of	human	
rights	norms.	For	that	being	successful	we	assume	
that the Catholic Church acted as atransnational 
actor.	By	linking	an	actor	based	on	a	transcen-
dental	belief	to	actors	from	the	secular	world,	
we bring together two spheres so often regarded 
separately	before.	For	decades	the	labor	union	
“Solidarność”	has	been	displayed	as	a	grass-roots	
movement	by	academia,	which	is	partly	correct	
but disregards the religious beliefs and aspira-
tions	of	the	Catholic	labor	union.	Religion	as	a	
transcendent	variable	in	a	chain	of	empirically	
provable	events	has	often	been	overlooked	by	IR	
scholars.	In	this	essay	we	therefore	try	to	investi-
gate the relationship between religion and rather 
secular interaction processes between domestic 
and	transnational	actors.

Components of the Spiral Model

Thomas	Risse	and	Kathryn	Sikkink	were	the	first	
to	present	“a	theory	of	the	stages	and	mechanisms	
through which international norms can lead to 
changes	in	behavior”(Risse	et	al.	1999:2)	which	
is	based	on	the	theory	of	Transnational	Construc-
tivism.	In	order	to	apply	this	theory	to	empirical	
cases,	they	provided	us	with	a	“five-phase‚‘spiral	
model’	of	human	rights	change	which	explains	
the	variation	in	the	extent	to	which	states	have	
internalized	 [...]	 norms”(Risse	 et	 al.	 1999:3).	
Norms	 in	 International	 Relations	 are	 defined	
by	Thomas	 as	 “standards	 by	which	 actors	 in	
international	society	expect	or	agree	to	be	jud-
ged”	(Thomas	2001:7).	The	Spiral	Model	was	
primarily	composed	with	regard	to	norms	in	the	
field	of	human	rights	which	does	not	necessarily	
mean	that	other	types	of	“general”norms	cannot	
be	examined	(Risse	et	al.	1999:2).	In	the	case	of	
Poland we will nevertheless stick to the human 
rights norms as their successful implementation 
was	one	of	the	major	goals	of	the	Polish	oppo-
sition	(Bingen	1999:152).	As	the	Spiral	Model	
generally	overlooks	transcendent	elements	and	
focuses	on	empirically	provable	and	observable	
events as the reaction of an oppressive govern-
ment	to	the	claims	of	the	opposition,	we	will	try	
to add the religiousness of the opposition as an 
element	of	analysis.	

In	the	following,	Risse’s	and	Sikkink’s	rather	
secular	proposal	shall	be	briefly	described	and	
completed	with	empirical	examples.	Three	pre-
conditions	must	be	given	in	order	to	apply	the	
Spiral	Model.	Firstly,	an	oppressive	government	
has	to	hold	power	in	the	given	state.	Secondly,	
a	domestic	opposition	has	to	be	present.	Lastly,	
a	so-called	“transnational	network”(Risse	et	al.	
1999:2)	has	to	support	the	local	opposition	mo-
vement.	

Oppressive Regime

When	applying	the	Spiral	Model	tothe	Polish	
case,	a	repressive	regime	has	to	be	existent.	For	
Thomas	“Communist	rule	[has	always	been	cha-
racterized	by	a]	repressive	nature	[which	was	pre-
ceded	by]	the	political,	ideological,	and	economic	
isolation	of	the	Soviet	Union	and	its	allies”	(Tho-
mas	2001:4).	Due	to	religious	aspects	playing	a	
major	role	in	this	research,	the	Catholic	Church	
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Abstract

The demise of the communist regime in Poland was only 
possible because a strong domestic opposition took over 
power and advocated for the implementation of human 
rights norms before 1989. While political science very 
often does not take religious aspects into account, the 
Polish way would not have been successful without a 
strong Catholic Church, reuniting both opponents of the 
regime and advocating for support from the international 
public. In this essay, the Spiral Model shall be used 
in order to explain the different steps of human rights 
norms’ implementation in a country suffering under an 
oppressive regime. Moreover, the religiousness of the 
namely Christian labor union „Solidarność“ shall be 
considered. As the cooperation of the domestic opposition 
and the international Church institutions proved to be 
fruitful, Poland received support from international 
institutions which led to the most rapid and successful 
regime change in the whole of Central and Eastern 
Europe.
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shall	serve	as	an	example	of	the	repression	under	
which	Polish	people	suffered.	

Between	1948	and	1989	the	“Polish	United	
Workers’	Party”	held	the	majority	of	seats	in	the	
Polish	parliament	called	“Sejm”which	was	stron-
gly	influenced	by	the	government	of	the	Soviet	
Union as all countries in Central and Eastern Eu-
rope	were	(Sommeregger	2011:61).	

The	years	between	1948	and	1989	were	cha-
racterized	by	a	variable	relationship	between	the	
Polish Catholic Church and the Polish communist 
regime	(Bingen	1999:146).	In	general	one	can	say	
that both institutions were opposing each other 
(Norris	2011:30).	Most	of	the	conflicts	between	
those actors took place because of the lack of a 
binding agreement between the Polish Catho-
lic	Church	and	the	Polish	government	fixing	the	
rights	of	the	Church	in	the	newly	formed	state	
(Bingen	1999:147).	

Authors	 as	 Vallier	 (1972:141)	 or	 Bingen	
(1999:147)	state	that	the	Church	and	the	commu-
nist	regime	worked	against	each	other	mainly	be-
cause both ideologies claimed to own the absolute 
truth	and	both	competed	for	world	dominance.	
After	a	period	of	rather	peaceful	“coexistence”	
(Bingen	1999:147),	the	Polish	government	started	
to oppress the Church as an institution and there-
fore	also	its	adherents	openly.	At	first	Catholic	
printing	houses	were	nationalized	 in	 1946/47	
and later a ban on Catholic books and newspa-
pers	in	public	libraries	came	into	force	(Bingen	
1999:147).	In	the	following	years	also	Church-
owned	youth	organizations	and	the	Catholic	“Ca-
ritas”	charity	organization	were	dissolved,	just	to	
name	a	few	examples	(Bingen	1999:147).	The	
aim of these measures was to drive the Polish 
Catholic	Church	out	of	“public	life”(Steinberg	
2008:1)	and	marginalize	its	activities	in	order	
to	make	it	less	important	for	the	Polish	society.	
In	1953	the	Polish	government	started	to	take	
over	control	over	the	ecclesiastical	jurisdiction	
(Dudek	2005:35).	The	arrest	of	the	Polish	primate	
and	moral	authority	of	the	Poles,	Cardinal	Stefan	
Wysziński,	is	also	seen	as	a	key	event	fueling	
the deterioration of relations between the Polish 
Catholic	Church	and	the	communist	regime	(Bin-
gen	1999:148).	In	1956	a	short	period	of	political	
liberality	started	(Bingen	1999:149).	After	five	
years	the	oppression	was	renewed	with	a	ban	of	
religious education at public schools which had 
been	tolerated	in	the	preceding	liberal	period.	In	
1970	the	first	public	protest	against	the	inefficient	

economic	politics	of	the	“Polish	United	Worker’s	
Party”	took	place	(Dudek	2005:17).	In	the	after-
math of these events the communist government 
asked the Catholic Church for help in order to 
calm	down	the	upset	masses	and	to	seek	for	long-
term	support	and	cooperation	(Bingen	1999:150).	
In	the	following	years	the	relationship	between	
the Polish Catholic Church and the Polish govern-
ment became steadier because both actors could 
benefit	from	the	cooperation.

Domestic Opposition

Solidarność and the Catholic Church

The Polish political scientist Antoni Dudek de-
scribes	“Solidarność”	and	the	Polish	Catholic	
Church as crucial elements of the Polish dome-
stic	opposition:	

”Both	the	Catholic	Church	(especially	the	first	
papal pilgrimage of John Paul II to his home-
land	in	1979)	and	the	dissident	movement,	who-
se	methods	of	operation	influenced	the	peaceful	
character	of	the	worker	protests,	played	a	part”	
(Dudek	2005:15).

It	is	hardly	possible	to	analyze	both	actors	sepa-
rately	because	their	aims	and	internal	structures	
were	strongly	interwoven.	The	Catholic	Church	
stood in for the rights of the opposition from the 
very	beginning	of	the	workers’	protests	on,	as	
the opposition movement lacked organizational 
structures	and	even	a	name	back	then	(Bingen	
1999:152).	The	reason	for	that	commitment	was,	
among	others,	a	similar	concept	of	an	enemy.	
In	the	years	between	1944	and	1970	the	Polish	
government tried to oppress the Catholic insti-
tutions	and	its	community	and	was	therefore	a	
target	for	hostility	as	stated	above	(Bingen	1999:	
146-150).	Moreover,	the	Polish	government	had	
to	fight	constantly	against	Polish	Catholicism	as	
the	biggest	ideology	competing	with	the	atheism	
that was an integral part of the communist idea 
(Bingen	1999:149).	In	addition	to	that,	promoting	
the implementation of human rights norms which 
were	disregarded	by	the	“Polish	United	Workers’	
Party”	went	hand	in	hand	with	Christian	beliefs	
(Sommeregger	2011:63).	Due	to	these	reasons,	
aims	of	both	non-state	organizations	were	similar,	
even	though	the	measures	they	chose	might	have	
differed	(Dudek	2005:85).	

First	public	protests	arose	in	Poland	already	in	
1980.	The	reason	being	an	increase	of	meat	prices	
was	rather	simple	but	fired	off	a	wave	of	strikes	
that	 swept	 through	 the	 entire	 country	 (Dudek	
2005:17).	It	took	approximately	one	year	to	trans-
fer	an	informal,	underground	dissident	movement	
into	a	well-organized	labor	union	with	the	remar-
kable	and	symbolic	name	“Solidarność”	(Dudek	
2005:29).	The	labor	union	stated	their	religious	
values	fondly	and	openly	(Dudek	2005:95).	The	
Catholic Church was more careful with the open 
display	of	affection	for	“Solidarność”	(Bingen	
1999:152).	

Between	1971	and	1976	a	period	of	so-called	
normalization started and the Polish government 
began	to	use	the	influential	role	of	the	Catholic	
Church	in	Polish	society	for	its	own	purposes	
(Bingen	1999:153).	

As provision for the cooperation with the state 
the	Church	obtained	various	benefits	for	its	adhe-
rents	as	for	example	the	official	allowance	for	a	
third	visit	of	the	Polish	Pope	John	Paul	II.	(Dudek	
2005:103).	The	Church	latter	committed	itself	
actively	to	the	role	of	a	mediator	between	oppo-
sition,	society	and	the	Polish	government	which	
culminated	in	the	‘Big	Three’	meetings	to	which	
the Polish Primate Glemp was invited together 
with	Lech	Wałęsa	representing	“Solidarność”	and	
the	First	Secretary	of	the	Polish	United	Workers’	
Party	Wojciech	Jaruzelski	as	a	representative	of	
the	Polish	government	(Dudek	2005:73).

Transnational Network

One	of	the	key	assumptions	of	the	Transnational	
Constructivism	theory	and	basic	element	of	the	
Spiral	Model	is	that	“transnational	networks”	help	
the	domestic	opposition	to	successfully	demand	
the implementation of human rights norms (Risse 
et	al.	1999:32).	In	the	Polish	case	the	Catholic	
Church can be regarded as a decisive transnational 
actor	(Risse	2002:255).	In	addition	to	its	religious	
values	which	are	in	many	cases	similar	to	human	
rights	standards,	the	Catholic	Church	positioned	
itself	clearly	in	the	area	of	international	relations.	
Bingen	describes	this	posture	as	follows:

“Hinzu	kam	in	den	päpstlichen	Botschaften	ein	
christlich-slawischer	Messianismus,	der	ganz	Eu-
ropa	ungeachtet	der	Blockstrukturen	zu	vereinen	
strebte.”
[Additionally,	there	was	a	Christian-Slavic	messi-

anism in the papal messages which strived for the 
unification	of	the	whole	of	Europe	regardless	of	
block	structures]	(Bingen	1999:154)	(Transl.	J.P.).
Steinberg also enhances the crucial role of the 
transnational	Church	network	by	pointing	out	the	
“threat	posed	by	the	transnational	links	that	reli-
gious	organizations	offer	believers”	(Steinberg	
2008:13).	These	links	made	it	possible	for	Polish	
society	to	stay	more	or	less	informed	about	the	
situation	 in	other	Eastern	European	countries,	
provided the Polish people with news and ena-
bled them to form their private and public opi-
nion	through	exchange	during	and	after	services	
(Norris	2011:181).	The	transnational	network	also	
increased	mobility	amongst	people,	making	for	
example	academic	meetings	between	scholars	
from Poland and the GDR possible (Mechten-
berg	1999:137).

The Socialization Process

The Spiral Model describes a process in which the 
domestic	opposition	is	successfully	convincing	
the oppressive government to implement norms 
such	as	human	rights	in	a	given	country.	

The	transnational	actor	helps	by	enlarging	the	
pressure	which	is	imposed	on	the	government	by	
the	domestic	opposition	(Risse	et	al.	1999:24).	
In	the	following	we	will	discuss	the	five	crucial	
stages	of	this	process,	which	are	all	part	of	the	
theory	of	Risse,	Ropp	and	Sikkink	(see	Risse	et	
al.	1999).	It	is	not	unusual	that	certain	phases	can	
be skipped or repeated as governments tend to 
be more and less oppressive depending on the 
circumstances.

The	first	phase	of	the	process	of	norm	imple-
mentation	is	characterized	by	the	repressive	and	
norm-violating	behavior	of	a	government	and	can	
be seen as a preconditional phase for the appli-
cation	of	the	model.	We	have	already	discussed	
this precondition for the Polish case regarding 
the repression the Catholic Church had to face 
especially	in	the	early	years	of	the	newly	installed	
communist	regime.	

The second phase starts when the domestic 
opposition	first	 accuses	 the	government	of	 its	
normviolation.	It	is	rather	difficult	to	link	this	
occurrence to a certain date in Poland as the re-
asons	for	protests	varied.	One	famous	example	
of such an open accusation though was the harsh 
criticism	expressed	on	behalf	of	the	“Polish	Uni-
ted	Workers’	Party”	which	dismissed	and	arrested	
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workers	in	Ursus	and	Radom	in	1976	after	they	
had	participated	in	strikes	(Bingen	1999:152).	
In this phase the domestic opposition movement 
also asks the transnational network for help if 
the	hardship	of	the	suffering	people	is	not	fully	
recognized	by	the	rest	of	the	world.	In	the	case	
of		Poland	the	opposition	leader	Lech	Wałęsa	met	
US	Vice	President	George	Bush	in	1987	which	
can be seen as an attempt to promote the Polish 
fight	for	human	rights	on	an	international	level	
(Dudek	2005:140).	Crucial	for	this	second	pha-
se,	also	called	the	“denial”	phase	(Risse	et	al.	
1999:20),	is	that	the	accused	government	denies	
its	misbehavior.	Thomas	describes	that	situation	
for	the	Eastern	European	countries	as	follows:

“The Communist states of Eastern Europe made 
no	attempt	to	justify	their	persistent	violations	of	
civil	and	political	rights,	whereas	Western	states	
showed uneven interest in placing the issues on 
the	trans-European	agenda”	(Thomas	2001:27).

Typical	for	the	third	phase	of	the	Spiral	Model	
are	“tactical	concessions”(Risse	et	al.	1999:20).	
Those are concessions that the government makes 
to the human rights network in order to stop its in-
tervention	in	domestic	politics	and	to	“reduce	[...]	
the	margin	of	maneuver”	(Risse	et	al.	1999:20)	
for	the	opposition	movement.	In	the	Polish	case	
all three papal pilgrimages can be seen as a result 
of	such	concessions.	

The	government	knew	very	well	that	a	visit	
of	the	Pope	was	not	only	a	religious	but	also	a	
“national[...]”	(Bingen	1999:154)	event	and	thus	
of great spiritual and identitarian importance for 
the	Polish	people.	As	Dudek	puts	it,	such	conces-
sions were needed in order to “cushion possible 
public	dissatisfaction”	(Dudek	2005:141)	which	
could lead to new strikes and thus new economic 
setbacks.	

The	fourth	phase	is	cautiously	described	as	
“prescriptive	status”	(Risse	et	al.	1999:20).	This	
term means that the socialization process has 
somehow been successful as the government 
decides	to	really	put	human	rights	norms	on	its	
political	agenda.	Nevertheless,	it	is	not	stated	that	
the	government	is	really	intrinsically	motivated	
to promote these rights – it has rather been forced 
and so the norms remain to be written down in 
constitutions or agreements without being put 
into	practice.	The	case	of	Poland	shows	very	
well that certain human rights like the freedom 

of religion were implemented at the beginning 
of the communist period but nevertheless repres-
sion	followed	Church-based	activities	(Bingen	
1999:148).	Despite	various	similar	relapses	inclu-
ding	the	implementation	of	martial	law	in	1981	
(Dudek	2005:157),	the	Polish	transition	can	be	
seen as a successful process of implementation 
of human rights norms as it led to the roundtable 
negotiations	in	1989.	In	the	aftermath	of	the	nego-
tiations	for	example	“Solidarność”	was	allowed	
to publish its own newspaper which can be seen 
as	a	first	sign	of	a	successful	implementation	of	
the human right of freedom of speech (Dudek 
2005:153).	Moreover,	the	roundtable	talks	cleared	
the	path	for	the	first	semi-free	elections	and	the	
establishment	of	a	“new	political	system”	(Dudek	
2005:153).	

The last phase described in terms of the Spiral 
Model	will	in	the	Polish	case	be	subject	to	future	
discussions.	This	phase	being	achieved,	norms	are	
fully	internalized	both	by	the	people	and	by	poli-
tical	elites.	Risse,	Ropp	and	Sikkink	call	this	step	
“Rule-consistent	behavior”	(Risse	et	al.	1999:20).	
To	which	extent	human	rights	norms	are	fully	
implemented	even	in	highly	democratic	countries	
is	subject	to	statistical	analysis	until	today.	

If	we	assume	that	a	government	has	fully	in-
ternalized certain norms it will mean that this 
government	actively	promotes	these	norms	itself.	
Former	prime	minister	of	Poland,	Donald	Tusk,	
became President of the European Council in 
2014	(European	Council	2014).	The	person	who	
holds	this	office	can	be	regarded	as	a	moral	autho-
rity	and	thus	as	a	promoter	of	certain,	in	this	case,	
European	values.	We	can	therefore	interpret	the	
Polish	success	in	Brussels	as	a	first	step	towards	
successful	norm	socialization	in	Poland.	

The Impact of Religion

In	the	following	we	will	define	religion	in	order	
to be able to link it to the development of human 
rights	norms	in	Poland.	Depending	on	the	context,	
religion can have a broader meaning either as an 
individual	mindset,	belief	system	of	a	community	
or	as	a	set	of	institutions.	Depending	on	its	defini-
tion,	religion	can	have	different	scopes	of	action	
and	thus	varying	scales	of	impact.	Jonathan	Fox	
compares	religion	to	ideology	and	provides	us	
with	five	aspects	that	are	characteristic	for	both:

• “Both	provide	a	meaningful	framework	for	
understanding	the	world.

• Both	provide	rules	and	standards	of	behavi-
our that link individual actions and goals to 
this	meaningful	framework.

• Both	are	usually	derived	from	an	external	
framework.

• Both	link	individuals	to	a	greater	whole	and	
sometimes provide formal institutions which 
help	to	define	and	organize	that	whole.

• Both	have	the	ability	to	legitimize	actions	
and	institutions.”	(Fox	2002:13).

Especially	the	second,	 the	fourth	and	the	fifth	
point	are	relevant	for	the	upcoming	synthesis.	To	
sum	these	aspects	up	one	can	say	that	religion	
provides	the	“individual”	with	guidelines	and	ori-
entation and makes coordination easier because 
of	providing	“institutions”	for	a	group	of	people.	
Moreover,	it	can	justify	goal-related	behavior	and	
support	it	with	a	moral	framework.	In	the	case	of	
the Catholic Church and its meaning for the Polish 
people	all	three	chosen	aspects	are	applicable.	
In	terms	of	“rules	and	standards	of	behaviour”(Fox	
2002:13)	the	Catholic	belief	fueled	the	idea	of	
solidarity	amongst	the	oppressed	people	which	
is	even	reflected	in	the	name	of	the	Polish	labor	
union	“Solidarność”	[Solidarity]	(Dudek	2005:25)	
(Transl.	J.P.).	Catholic	belief	moreover	promoted	
the	community	spirit	of	the	opposition,	making	it	a	
part	of	the	much	bigger	transnationally	organized	
Christian	community	and	thus	embracing	its	valu-
es and helping it in both a material andimmaterial 
way	(Bingen	1999:155).	

Regarding	the	second	point,	most	members	
of	“Solidarność”	were	members	of	the	Catholic	
Christian	Church	as	well.	

The	 labor	union	 “link[ed]	 individuals	 to	 a	
greater	whole”	(Fox	2002:13)	and	gave	meaning	
to	their	actions	in	a	similar	way	as	the	Catholic	
Church	did.	The	labor	union	benefitted	from	the	
Catholic Church as an institution because the 
Church	buildings	were	 the	only	places	where	
opinions	could	be	expressed	more	or	less	freely	
and meetings of larger groups were not regarded 
as	suspicious	(Dudek	2005:113).	Also	other	ma-
terial aspects such as the transnational network of 
contacts	of	the	Catholic	Church	or	the	financial	
means	that	it	provided	helped	“Solidarność”	to	
grow	stronger.	

Regarding	the	last	point,	rather	immaterial	
factors	become	subjects	of	interest.	In	many	cases,	

the Catholic Church promoted values and political 
ideas	very	similar	to	the	ones	of	“Solidarność”.	
One	of	the	key	claims	of	the	latter	was	the	claim	
for freedom of speech and belief which was a 
claim	very	suitable	for	the	Catholic	community	
as	well	(Bingen	1999:153).	

The	definition	of	religion	that	Fox	provides	
us	with	is	highly	related	to	“action”	and	“beha-
viour”	of	a	social	group	(Fox	2002:13).	It	is	very	
well applicable to the case of the downfall of an 
oppressive	regime	because	it	focuses	more	on	dy-
namics and processes rather than on a rigid const-
ruct	of	customs	and	values.	For	Fox	the	outcomes	
of religious belief are more interesting than the 
intimate	metaphysical	relations	of	the	individual	
to	it.	For	that	reason,	the	definition	is	very	suitable	
for	a	non-governmentalorganization	orientated	to	
collective	values,	as	“Solidarność”	was.

Conclusion

From a historical and empirical perspective it has 
been made clear that political opposition in Poland 
was	closely	related	to	the	global	Catholic	Church	
and	its	local	branches.	Regarding	political	science	
and	especially	the	field	of	International	Relations,	
the Spiral Model proved to be suitable in order 
to	 explain	 how	 and	why	 human	 rights	 norms	
were	successfully	implemented	in	Poland.	The	
peculiarity	of	the	Polish	case	can	be	seen	in	the	
circumstance that both the domestic opposition 
and the transnational actorare somehow related to 
religion.	The	oppressive	Polish	government	is	the	
only	non-religious	actor.	And	it	becomes	the	only	
actor in this threefold relationship of power that is 
defeated.	The	Spiral	Model	does	not	leave	much	
room for the transcendental dimension of political 
processes	–	a	property	which	it	has	in	common	
with	most	IR	theories.	Nevertheless,	it	has	been	
shown	that	religion	as	defined	by	Jonathan	Fox	
can	serve	as	a	moral	support	and	unifying	element.	
Nevertheless,	the	very	concrete	and	observable	
impact of religion on human beings is rather a 
subject	of	interest	for	other	disciplines	such	as	
psychology	or	sociology.	Political	science	can	
answer	the	question	if	religion	played	a	major	role	
in	a	process	of	norm	change	but	not	really	why	it	
did	so.	Thus	the	inner	world	of	norms	and	values	
of	the	“Solidarność”	movement	remains	a	“black	
box”	for	political	scientists.	The	only	thing	that	
can	be	analyzed	thoroughly	is	the	behavior	of	re-
ligious actors like the Catholic Church in contrast 
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to	the	behavior	of	non-religious	actors	like	the	Po-
lish communist government and its commitment 
to	the	implementation	of	human	rights	norms.	
The lack of a scale of measurement for what high 
or	low	commitment	and	efficiency	would	mean	
is to be seen as one of the biggest weaknesses 
when	analyzing	events	in	only	one	country.	As	
stated	before,	religion	was	a	major	force	in	the	
implementation	of	human	rights	norms	in	Poland.	
The Catholic Church in its institutionalized shape 
supported	the	“Solidarność”	movement	in	a	mate-
rial	and	immaterial	way	keeping	the	revolutionary	
spirit	high	and	promoting	hope.	Nevertheless,	the	
questions of the concrete impact of religion on 
the mindsets of the people and of the real scale of 
the	Polish	success	remain	unanswered.	To	answer	
the	first	question	other	disciplines	could	serve	as	
supportive elements in future research which is 
a	method	on	the	other	hand	very	often	criticized	
by	academia.	The	question	of	how	big	the	success	
of	the	Polish	Catholic	opposition	really	was	can	
only	be	answered	when	comparing	it	to	other	
opposition	movements.	A	comparison	between	
the process of human rights implementation in 
Poland and the Czech Republic could prove itself 
fruitful as preconditions in both countries were 
similar	but	as	the	societies	differ	very	much	in	
terms	of	religiousness.    
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Abstract

Religiöse Differenzen schlagen sich seit jeher 
in gewaltsamen Konflikten nieder. Der derzei-
tige Vormarsch des sogenannten „Islamischen 
Staates“ folgt dieser Linie und rückt das Thema 
„Glaubenskriege“ zunehmend ins Zentrum des 
internationalen Interesses. Die Tragweite der Ent-
wicklungen im Nahen Osten haben mitunter zur 
Folge, dass andernorts Konflikte zwischen Grup-
pen unterschiedlicher Glaubensrichtungen vor-
schnell auf entsprechende Differenzen reduziert 
werden. Dies scheint auch im Konflikt zwischen 
Buddhisten und „Rohingya“-Muslimen in Myan-
mar der Fall zu sein. Die Attribute „muslimisch“ 
und „buddhistisch“ werden zur Charakterisierung 
des Konfliktes immer wieder stark betont, während 
andere Faktoren wie Macht und Wohlstand in den 
Hintergrund treten. Doch wie ist die Rolle von 
Religion tatsächlich zu bewerten – in diesem und 
anderen Konflikten? Durch Testen von A. Rittber-
gers und V. Hasenclevers konstruktivistischem An-
satz bezüglich der Rolle von Religion in Konflikten 
am Beispiel der Auseinandersetzungen zwischen 
Buddhisten und Muslimen in Myanmar versucht 
vorliegende Arbeit, dieser Frage auf den Grund 
zu gehen.
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Religiöse	Differenzen	schlagen	sich	seit	jeher	in	
gewaltsamen	Konflikten	nieder.	Entgegen	allen	
Modernisierungstheorien ist man auch im Jahre 
2016	weit	davon	entfernt,	unterschiedlichen	Welt-
anschauungen und Wertvorstellungen ein gewis-
ses	Konfliktpotenzial	absprechen	zu	können.	Ins-
besondere die Weltreligion Islam rückt angesichts 
neuerer Phänomene wie des religiös motivierten 
Terrorismus zunehmend ins Zentrum des inter-
nationalen	Interesses.	Der	derzeitige	Vormarsch	
des sogenannten „Islamischen Staates“ verstärkt 
dabei den Fokus auf glaubensbasierte Kompli-
kationen	im	globalen	Kontext.	Der	hohe	Stellen-
wert und die Tragweite dieser religiös motivierten 
Entwicklungen im Nahen Osten haben mitunter 
zur	Folge,	dass	andernorts	Konflikte	zwischen	
Gruppen unterschiedlicher Glaubensrichtungen 
vorschnell auf derartige Differenzen reduziert 
werden.	Dies	scheint	auch	und	gerade	bei	den	
Auseinandersetzungen zwischen arakanesischen 
Buddhisten	 und	muslimischen	 „Rohingya“	 in	
Myanmar	der	Fall	zu	sein.	Die	Attribute	„musli-
misch“ und „buddhistisch“ werden zur Charakte-
risierung	der	beiden	Konfliktparteien	von	Medien	
und auch Nichtregierungsorganisationen immer 
wieder	stark	betont,	während	andere	Faktoren	
wie Macht und Wohlstand in den Hintergrund 
treten.	Fraglich	ist,	wie	die	Rolle	der	Religion	in	
diesem	Konflikt	tatsächlich	zu	bewerten	ist	–	kön-
nen religiöse Differenzen genuine Ursachen von 
Konflikten	sein	oder	diese	auslösen?	Wirken	sie	
gewaltfördernd? Oder besteht gar bloß ein Schein-
zusammenhang	zwischen	Religion	und	Konflikt?

Mit derartigen Fragen beschäftigt sich die 
Konfliktforschung	seit	geraumer	Zeit.	Verschie-
dene	Ansätze	haben	sich	dabei	entwickelt,	die	
den	Stellenwert	von	Religion	als	Konfliktfaktor	
jeweils	sehr	unterschiedlich	bewerten	und	ent-
sprechend	verschiedene	Konfliktlösungsstrategien	
verfolgen.	Mit	 ihrer	Arbeit	haben	Volker	Ritt-
berger	und	Andreas	Hasenclever	(2000;	2005)	
einen	wichtigen	Beitrag	zur	Abgrenzung	jener	
theoretischen	Perspektiven	geleistet,	wobei	sie	
zwei	Hauptströmungen	identifizieren	konnten:	
Primordialismus,	der	Religion	eine	zentrale	Rolle	
zuweist,	sowie	Instrumentalismus,	der	Religion	
als	eher	nebensächlich	charakterisiert.	Rittber-
ger/Hasenclever	selbst	suchen	zwischen	diesen	
konträren Positionen zu vermitteln und den Stel-
lenwert religiöser Überzeugungen aus konstruk-
tivistischer	Perspektive	zu	beurteilen.	Zu	diesem	
Zweck haben sie einen modellgestützten Vor-

schlag zur Weiterentwicklung der konstruktivis-
tischen	Position	geliefert.	Insofern	als	er	Aspekte	
des ideellen Primordialismus mit solchen des ma-
teriellen	Instrumentalismus	verbindet,	erscheint	
ihr	Ansatz	als	vielversprechende	Mittelposition.	
Sein	Erklärungspotenzial	vermag	jedoch	nur	der	
Test	an	spezifischen	empirischen	Beispielen	zu	
beurteilen.

Ziel	der	vorliegenden	Arbeit	ist	es	deshalb,	
das	Erklärungs-	und	–	damit	einhergehend	–	Kon-
fliktlösungspotenzial	des	von	Rittberger/Hasenc-
lever entwickelten konstruktivistischen Ansatzes 
bezüglich	der	Rolle	von	Religion	in	Konflikten	
zu	untersuchen.	Als	empirisches	Beispiel	sollen	
dabei	die	Auseinandersetzungen	zwischen	Bud-
dhisten	und	Muslimen	in	Myanmar	dienen.	Er-
gänzend zu Rittbergers und Hasenclevers Werk 
wird	dabei	Sabina	A.	Steins	(2011)	Beitrag	als	
Grundlage der Konzeption des konstruktivisti-
schen	Ansatzes	hinzugezogen.	Darüber	hinaus	
liefern	u.a.	Jaques	P.	Leider	(2014)	und	die	Inter-
national Crisis Group (2014)	Informationen	zum	
Konflikt	in	Myanmar.

Zu	Beginn	der	Arbeit	wird	der	konstruktivis-
tische Ansatz in Abgrenzung zu Primordialismus 
und	 Instrumentalismus	vorgestellt,	wobei	 ent-
scheidende	Grundbegriffe	geklärt	werden.	An-
schließend	wird	das	konkrete	Konfliktmodell	der	
Autoren	dargelegt,	um	daraus	zentrale	Thesen	zu	
ziehen,	die	im	nächsten	Schritt	anhand	des	Ge-
schehens	in	Myanmar	überprüft	werden	sollen.	
Eine	chronologische	Skizzierung	des	Konfliktes	
leitet die Anwendung der konstruktivistischen 
Theorie	auf	die	Geschehnisse	in	Myanmar	ein.	
Das abschließende Fazit beziffert schließlich das 
Erklärungs-	 und	Konfliktlösungspotenzial	 des	
konstruktivistischen	Ansatzes	nach	Rittberger/
Hasenclever	und	hält	fest,	inwieweit	er	die	Rolle	
von	Religion	im	Konflikt	in	Myanmar	zu	bewer-
ten sowie hilfreiche Lösungsansätze zu liefern 
vermag.

Theoretische Positionen zur Rolle von 
Religion in Konflikten

Primordialismus,	Instrumentalismus	und	Konst-
ruktivismus unterscheiden sich sowohl hinsicht-
lich	des	Charakters,	den	sie	Konflikten	zuschrei-
ben,	als	auch	hinsichtlich	der	Bedeutung,	die	sie	
Religion	in	Bezug	auf	Konflikte	grundsätzlich	
zuweisen.	Im	Folgenden	sollen	die	ersten	beiden	
Positionen	kurz	erläutert	werden,	um	schließlich	
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den Konstruktivismus als zwischen ihnen vermit-
telnden	Ansatz	vorzustellen.	Religion	wird	dabei	
als	glaubensbasiertes	soziales	System	verstanden,	
das	sich	durch	geteilte	Werte,	Praktiken,	Instituti-
onen,	Traditionen	und	Rituale	auszeichnet,	wel-
che	sich	auf	ein	Objekt,	eine	Person,	ein	Wesen	
oder	ein	System	von	Gedanken	beziehen,	die/das	
wiederum	als	übernatürlich,	heilig,	göttlich	oder	
höchste	Wahrheit	angesehen	wird	(O.V.	2015).

Der	aus	dem	Lateinischen	stammende	Be-
griff primordial	bedeutet	wörtlich	 ‘von	erster	
Ordnung’,	im	übertragenen	Sinne	‘ursprünglich’	
(Duden	Verlag	2015).	Entsprechend	charakteri-
sieren Primordialisten „religiöse Überzeugungen 
[…]	als	urwüchsige	Antriebskräfte	menschlichen	
Denkens,	Wertens	und	Handelns“	(Rittberger/
Hasenclever	2005:136).	Sie	bilden	die	Basis	für	
die Einteilung der Welt in mehrere Zivilisati-
onsgruppen,	welche	als	die	zentralen	Einheiten	
internationaler	Politik	gelten.	Dabei	beeinflus-
se	die	religiöse	Anschauung	etwa,	welche	Be-
deutung die Menschen Werten wie Freiheit und 
Gleichheit	zurechnen,	darüber	hinaus	wirke	sie	
stark	identitätsstiftend	(Stein	2011:22).	Konflikte	
erwachsen demnach aus Differenzen zwischen 
verschiedenen Glaubensrichtungen hinsichtlich 
solcher Wertvorstellungen sowie aus der Abgren-
zung	der	eigenen	Identität	von	anderen;	insofern	
seien auch sie ursprünglich und damit unver-
meidlich.	Entsprechend	prophezeite	Samuel	P.	
Huntington	(1993),	bekannt	als	Urvater	der	pri-
mordialistischen	Theorie,	bereits	im	Jahre	1993	
einen	„Kampf	der	Kulturen“.	Dessen	Ausbleiben	
zu Zeiten des Kalten Krieges erklärten Primordi-
alisten durch das dort vorherrschende Gleichge-
wicht	des	Schreckens.	Mit	Ende	des	Krieges	und	
damit der Machtbalance wurden folglich neue 
inter-zivilisatorische	Konfrontationen	erwartet	
(Stein	2011:23).	

Die	Analyse	komplexer	Konflikte	nach	dem	
simplen Schema konkurrierender Glaubensrich-
tungen scheint Fluch und Segen des Primordia-
lismus	zugleich.	Einerseits	lässt	sich	die	Theorie	
leicht	auf	eine	Vielzahl	empirischer	Konflikte	
zwischen Parteien unterschiedlicher religiöser 
Überzeugungen anwenden und vermag diese so 
(scheinbar)	einfach	zu	erklären;	ein	Umstand,	der	
dem Ansatz zu einer gewissen Popularität verhalf 
(Ebd.:22).	Andererseits	bleiben	wichtige	Fakto-
ren	wie	Macht-	und	Ressourcenverteilung	unbe-
rücksichtigt.	In	diesem	Zusammenhang	verwei-
sen	Rittberger/Hasenclever	auf	Ted	Gurr.	Er	stellt	

fest,	dass	„Ursprünge	und	Dynamik	ethnopoliti-
scher	Konflikte	[…]	höchst	komplex	[sind].“	Ent-
sprechend	sollten	„Theorien,	die	auf	die	angeb-
lich entscheidende Rolle eines einzelnen Faktors 
wie historischer Feindseligkeiten oder religiöser 
Differenzen	abstellen,	[…]	vermieden	werden“	
(Rittberger/Hasenclever	2000:645,	zitiert	nach	
Gurr	1996:74).1

Das	Nicht-Einbeziehen	materieller	Faktoren	
mag	ein	Grund	dafür	sein,	dass	sich	zentrale	pri-
mordialistische Prognosen ad dato nicht erfüllt 
haben.	So	beschränkt	sich	eine	Vielzahl	jüngerer	
Konflikte	auf	religiös	homogene	Gebiete;	an	die	
Stelle massiver Differenzen tritt vermehrt ein 
intrareligiöser „Narzissmus der kleinen Unter-
schiede“	(Rittberger/Hasenclever	2000:	647)	–	
siehe etwa die Auseinandersetzungen zwischen 
Sunniten	und	Schiiten	in	der	arabischen	Welt.	
Das große Aufeinandertreffen der Weltreligio-
nen,	wie	vom	Primordialismus	prophezeit,	bleibt	
bisher	aus.	Im	Gegenteil	leben	auf	großflächigen	
Gebieten Menschen unterschiedlicher Religionen 
friedlich	nebeneinander	(Stein	2011:23).	In	Anbe-
tracht dieser theoretischen wie auch empirischen 
Vorbehalte erscheint der primordiale Ansatz als 
nicht	ausreichend	geeignet,	religiös	aufgeladene	
Konflikte	plausibel	zu	erklären.

Als materialistischer Ansatz negiert der Ins-
trumentalismus die Anerkennung von religiösen 
Differenzen	als	Konfliktursache.	Seinem	realis-
tischen	Standpunkt	folgend	basieren	Konflikte	
vielmehr	auf	materiellen	Faktoren,	was	sich	in	
Verteilungskämpfen um etwa Ressourcen oder 
Macht	ausdrückt,	wobei	insbesondere	politischen	
Eliten	eine	zentrale	Rolle	zugeschrieben	wird.	
Religiöse Differenzen kommen dabei nur zum 
Tragen,	insofern	als	sie	von	diesen	gezielt	zur	
Mobilisierung	der	Bevölkerung	instrumentali-
siert	werden	(können),	um	–	wenn	auch	mögli-
cherweise	verschleiert	–	jene	machtpolitischen	
Ziele	 zu	 erreichen.	 Denn	 im	 Gegensatz	 zum	
Status	von	Religion	als	Konfliktursache	leugnen	
Instrumentalisten nicht die vom Primordialismus 
postulierten Wirkungen von religiösen Überzeu-
gungen,	wie	die	Stiftung	von	Gruppenidentität,	
die Erhöhung von Gewaltbereitschaft und nicht 
zuletzt die Legitimation der Anwendung von Ge-

1 Eigene Übersetzung von „The origins and dynamics 
of ethnopolitical conflict are highly complex. Theories that 
emphasise the supposedly crucial role of a single factor 
such as historical animosities or religious differences, 
should be avoided“.

walt	selbst.	Diese	Effekte	machen	sich	Eliten	zu	
Nutze,	wobei	ihnen	keine	Grenzen	gesetzt	seien	
(Ebd.:	23;	Rittberger/Hasenclever	2005:137).

Für die instrumentalistische Position – und 
damit einhergehend gegen die primordialisti-
sche	–	spricht	die	empirische	Feststellung,	dass	
innenpolitische	Konflikte	meist	eine	Folge	von	
Staats-	oder	Wirtschaftskrisen	bzw.	Armutsphä-
nomene	sind;	es	konnte	belegt	werden,	dass	„die	
religiöse Radikalisierung und die Politisierung 
von Religionen regelmäßig der sozialen Ver-
elendung und wirtschaftlichen Diskriminierung 
ganzer	Bevölkerungsschichten	folgt“	(Rittberger/
Hasenclever	2005:	138).	Entsprechend	setzen	In-
strumentalisten	zur	Konfliktbekämpfung	auf	die	
wirtschaftliche	Entwicklung	der	Krisenregionen:	
Mehr Wohlstand verhindere Verteilungskämpfe 
zwischen	Eliten	und	so	die	Mobilisierung	reli-
giöser	Gruppen	(Ebd.:	139).

So	plausibel	dieser	Ansatz	auch	scheinen	mag,	
so	problematisch	sind	seine	Konsequenzen.	Ent-
wicklungsprogramme zeigen meist erst auf lange 
Sicht	Wirkung;	mittel-	oder	gar	kurzfristig	wird	
oft	 keine	Abhilfe	 geschaffen.	Wie	 Rittberger/
Hasenclever	beanstanden,	stellt	sich	darüber	hi-
naus	das	Problem,	dass	solche	Strategien	einen	
handlungsfähigen Staat voraussetzen – oft ist 
dies	in	Anbetracht	von	Korruption	und/oder	nicht	
funktionierenden	Rechtssystemen	nicht	gegeben.	
Zudem können Regierungen selbst Teil des Kon-
fliktes	sein	(Ebd.:147).	Theoretisch	schwächelt	
der	Ansatz	insofern,	als	er	auf	materielle	Fak-
toren	abstellt,	sich	gleichzeitig	aber	primordia-
listischer Annahmen bezüglich der Wirkung von 
Glauben	bedient	(Stein2011:	24).	Insbesondere	
aber	aufgrund	seines	eingeschränkten,	da	nicht	
kurzfristigen,	Konfliktlösungspotenzials	ist	der	
instrumentalistische	Ansatz	nicht	befriedigend.

Konstruktivismus schließlich ist eine Metathe-
orie	der	Internationalen	Beziehungen.	Gemeinsam	
ist	konstruktivistischen	Ansätzen	die	Vorstellung,	
dass	„significant	aspects	of	international	relations	
are	socially	constructed,	that	is,	historically	con-
tingent“	(Jackson/Nexon	2002:	81)	–	bestimmte	
Konstellationen und Geschehnisse im politischen 
Umfeld seien also weder natürlich noch unver-
meidlich.	Konstruktivismus-Begründer	Alexander	
Wendt	beziffert	drei	zentrale	Kernannahmen:

„(1)	states	are	the	principal	units	of	analysis	for	
international	political	theory;	(2)	the	key	structu-
res	in	the	states	system	are	intersubjective,	rather	

than	material;	and	(3)	state	identities	and	interests	
are	in	important	part	constructed	by	these	social	
structures	[…]“	(Wendt	1994:	385).

Internationale	Politik	sei	folglich	in	„intersubjek-
tive	Strukturen“	eingebettet.	Diese	basieren	auf	
geteiltem	Wissen,	was	sich	in	„kollektiven	Welt-
deutungen,	geteilten	Werten	und	wechselseitigen	
Verhaltenserwartungen“	(Rittberger/Hasenclever	
2005:	139)	ausdrückt.	Materielle	Faktoren	wie	
etwa	Waffen	oder	Geld	werden	bei	der	Definition	
sozialer	Strukturen	nicht	ausgeblendet,	allerdings	
seien	sie	nur	insofern	relevant,	als	jene	„inter-
subjektiven	Strukturen“	ihnen	eine	Bedeutung	
zuschreiben	(Wendt	1995:	73).

„Intersubjektive	Strukturen“	beeinflussen	also	
Identität und Interessen von Akteuren – auch und 
gerade	in	Konflikten.	Neben	Nationalismus	und	
Ethnizität	fassen	Rittberger/Hasenclever	Religi-
on als identitätsstiftende und interessenformende 
Struktur	auf,	da	auch	sie	auf	geteilten	Werten	und	
Regeln	beruht	(Rittberger/Hasenclever	2005:139).	
Wie Instrumentalisten sind aber auch Konstrukti-
visten	der	Meinung,	dass	Religion	meist	keine	ge-
nuine	Konfliktursache	sei,	sondern	erst	im	bereits	
bestehenden	Konflikt	durch	die	Rhetorik	rational	
handelnder	Eliten	Bedeutung	erlange,	die	sich	die	
religiösen Überzeugungen ihrer Anhänger zu Nut-
ze	machen	wollen	(Ebd.).	Allerdings	charakteri-
sieren	Konstruktivisten	intersubjektive	Strukturen	
als	exogene	soziale	Fakten	mit	Eigenleben	(Wendt	
1995:	75).	Sie	existieren	„als	kollektives	Wissen,	
das	von	all	jenen	geteilt	wird,	die	fähig	sind,	die	
angemessene	Anwendung	einer	sozialen	Praxis	
[…]	zu	[…]	erkennen	[…]“	(Adler	1997:	327).	
Über diese appropriate performances werde im 
Rahmen	sozialer	Diskurse	debattiert:	

„[…]	[Dort]	[ringen]	Akteure	[…]	um	die	rechte	
Weltdeutung,	 das	 angemessene	Wertverständ-
nis	oder	die	richtigen	Normen	[…].Sie	müssen	
ihre Anhänger von der Richtigkeit ihrer Situati-
onsinterpretation und der Angemessenheit ihrer 
Handlungsprogramme überzeugen und bleiben 
mithin	immer	anfällig	für	Gegenargumente,	die	
ihre	Autorität	untergraben	können“	(Rittberger/
Hasenclever	2005:	139).

Während Eliten also laut instrumentalistischem 
Ansatz	die	religiöse	Bevölkerung	nahezu	unbe-
grenzt	zu	ihren	Zwecken	manipulieren	können,	
benennen Konstruktivisten deren rhetorische 
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Macht	als	begrenzt.	Es	müssen	nicht	immer	Ge-
walt legitimierende Interpretationen von Religion 
siegen;	es	sei	ebenso	möglich,	dass	pazifistische	
Auslegungen	die	Oberhand	gewinnen.	Folge-
richtig	sei	Religion	nicht	zwangsläufig	konflikt-
fördernd,	sondern	könne	unter	Umständen	auch	
schlichten – etwa mit Verweis auf ein Gebot zu 
Gewaltverzicht.	Rittberger/Hasenclever	werten	
Religion aus diesen Gründen als „intervenierende 
Variable“,	die	–	je	nach	vorherrschender	Interpre-
tation	–	bei	gegebenem	Konflikt	gewaltfördernd	
oder	-eindämmend	wirken	kann	(Ebd.:140).	Im	
Folgenden	soll	das	Konfliktmodell	der	Autoren-
mit	Fokus	auf	die	den	Konfliktverlauf	potenziell	
beeinflussende	Wirkung	von	Religion	vorgestellt	
werden.

Das Konfliktmodell nach Rittberger/Ha-
senclever

Rittberger/Hasenclever	konzentrieren	ihr	Kon-
fliktmodell	auf	Eliten	und	deren	Interpretationen	
von sozialen Auseinandersetzungen als Religi-
onskonflikte,	da	diese	für	systematische	Gewalt-
anwendung verantwortlich gemacht werden (Ritt-
berger/Hasenclever	2000:	649).	Eliten	verstehen	
die	Autoren	„[…]	als	zweckrationale	Akteure	
[…],	die	unterschiedliche	handlungsstrategische	
Optionen	unter	Kosten-Nutzen-Gesichtpunkten	
[sic!]	beurteilen	[…]“	(Rittberger/Hasenclever	
2005:	141).	Ob	Eliten	gewaltsame	Strategien	ver-
folgen,	hänge	demnach	von	der	Mobilisierbarkeit	
der	Gruppenmitglieder	in	Bezug	auf	Gewaltan-
wendung	ab,	die	wiederum	durch	die	Konfliktart,	
die Opferbereitschaft der Mitglieder sowie durch 
die Verwirklichungschancen alternativer Strategi-
en	bedingt	ist,	sowie	von	der	allgemeinen	Unter-
stützung gewaltsamer Strategien durch die breite 
Gesellschaft.	Religiöse	Faktoren	können	dabei	
sowohl Unterstützung als auch Mobilisierbarkeit 
beeinflussen.

Mobilisierbarkeit der Gruppenmitglieder 
in Bezug auf Gewaltanwendung

Arten von Konflikten

Ein	Konflikt	sei	„a	conscious,	open	and	mutually	
perceived opposition of interests or positions bet-
ween	two	or	more	individuals	[…]	that	represents	
a	significant	threat	to	at	least	one	of	the	parties’	
needs,	interests,	beliefs	or	activities“	(Carneiro	

et	al.	2014:	13).	Dieser	Definition	inhärent	ist	
die	gängige	Unterscheidung	zwischen	Interessen-	
und	Wertekonflikten.	Während	es	bei	ersteren	um	
die Verteilung materieller Güter wie den Zugang 
zu Ressourcen oder Ämtern mit politischem Ein-
flusspotenzial	geht,	stehen	bei	letzterem	immate-
rielle Ideen bezüglich etwa moralischer Wertvor-
stellungen	im	Vordergrund	(Bendrath1996:	30).

Da	Konstruktivisten,	wie	oben	erläutert,	die	
Ursache	von	Konflikten	meist	nicht	in	religiö-
sen	Differenzen,	sondern	in	sozio-ökonomischen	
Missständen wie ungleicher Verteilung von Res-
sourcen	und	Macht	vermuten,	wird	der	Interes-
senkonflikt	als	religiösen	Auseinandersetzungen	
zugrunde	liegende	Konfliktform	unterstellt.	Die	
von Eliten vorgenommene Interpretation von 
sozialen Auseinandersetzungen als Religions-
konflikte	kommt	jedoch	einer	Umdeutung	des	
Interessen-	zu	einem	Wertekonflikt	gleich.	Diese	
vermag	das	Konfliktverhalten	in	großem	Maße	
zu	beeinflussen,	 insbesondere	 insofern	als	 sie	
die Anwendung von Gewalt wahrscheinlicher 
machen	kann.	Während	bei	einem	Verteilungs-
konflikt	nämlich	Auseinandersetzungen	durch-
aus	mit	Hilfe	von	Kompromissen	zu	lösen	sind,	
konkurrieren	 in	 einem	Wertekonflikt	 zumeist	
unvereinbare Vorstellungen miteinander – etwa 
die	jeweiligen	„absoluten	Wahrheiten“	religiöser	
Überzeugungen.	Diese	„Handlungslogik	des	Al-
les oder Nichts“	(Rittberger/Hasenclever	2005:	
143)	drückt	sich	in	einem	verstärkt	gewaltberei-
ten	Konfliktverhalten	aus	(Ebd.:	145).

Opferbereitschaft der Gruppenmitglieder

Der Einsatz von Gewalt birgt stets das Risiko von 
Gegenangriffen und erfordert daher eine gewisse 
Opferbereitschaft	seitens	derer,	die	Gewalt	ein-
setzen.	Auch	hier	können	religiöse	Überzeugun-
gen	laut	Autoren	zuträglich	sein.	Konzepte	wie	
der	christliche	Märtyrertod	oder	der	islamische	
Dschihad stellen Selbstopferung als ehrenhaf-
te	Gottes-Dienste	dar.	Die	Hoffnung	auf	etwa	
ein Paradies im Jenseits kann dabei die Angst 
vor	dem	Tod	minimieren	bzw.	dazu	führen,	dass	
dieser	mitunter	sogar	angestrebt	wird.	Grundsätz-
lich hat ein Gläubiger weder Leid noch Tod zu 
fürchten,	da	das	Göttliche	über	allem	wacht	und	
am Ende aller möglichen Qualen ewigen Frieden 
verspricht	(Ebd.).	

Verwirklichungschancen alternativer Strategien 

Laut	den	Autoren	setzen	gewaltfreie	Konflikt-
lösungsstrategien ein Mindestmaß an Vertrauen 
zwischen	den	Konfliktparteien	voraus,	da	etwa	
bei Verhandlungen eine Seite nur Zugeständnisse 
mache,	wenn	sie	nicht	befürchten	muss,	dass	der	
Gegner	jegliches	Entgegenkommen	zu	seinem	
Vorteil	nutzt.	Bei	Gruppen	verschiedener	Glau-
bensrichtungen	sei	dieses	Vertrauen	gestört,	so-
dass	konfrontative	Strategien	vorgezogen	werden,	
was eine Eskalation und damit Gewaltanwendung 
wahrscheinlicher	mache	(Ebd.:	143-145).

Unterstützung gewaltsamer Strategien 
durch die breite Gesellschaft

Die	 Darstellung	 eines	 sozialen	 Konfliktes	 als	
religiöse	Angelegenheit	zielt	darauf	ab,	Gewalt	
im Namen des Glaubens legitimieren zu können 
–	etwa	mit	Verweis	auf	einen	Heiligen	Krieg.	
Aber	auch	jene	Teile	der	Bevölkerung,	die	nicht	
unmittelbar	in	einem	Konflikt	mitwirken,	haben	
laut	Rittberger/Hasenclever	indirekt	Einfluss	auf	
die	Strategiewahl	von	Eliten,	da	sie	als	potenzielle	
Unterstützer der Gegenpartei nicht verschreckt 
werden	dürfen.	So	könne	ein	unverhältnismäßiger	
Einsatz	von	Gewalt	vormals	Unbeteiligte	bzw.	
Unparteiische	dazu	bewegen,	sich	dem	Gegner	
anzuschließen.	Deshalb	sei	anzunehmen,	„[...]	
dass	in	dem	Maße,	in	dem	in	einer	Gesellschaft	
der	Einsatz	von	Gewalt	in	einem	angebbaren	Ty-
pus	von	Konflikt	als	legitim	gilt,	die	Wahrschein-
lichkeit	[…]	wächst,	dass	Eliten	gewaltsame	Stra-
tegien	wählen“	(Ebd.:	144).	Wie	der	Grad	der	
Unterstützung von Gewalt in der Gesellschaft zu 
messen	sei,	führen	die	Autoren	nicht	weiter	aus.	
Wenn Eliten öffentlich eine religiöse Legitimati-
on	von	Gewalt	vornehmen,	um	ihre	Anhänger	zu	
mobilisieren,	können	sie	sich	der	Unterstützung	
auch	der	breiten	Masse	jedenfalls	nur	sicher	sein,	
wenn	diese	entsprechend	religiös	eingestellt	ist.

Konfliktlösung bzw. Strategien gegen Ge-
waltanwendung

Die	Anwendung	von	Gewalt	in	Konflikten	zwi-
schen Parteien verschiedener Glaubensrichtungen 
lässt	sich	laut	Rittberger/Hasenclever	folglich	in	
großem Maße auf durch Eliten vorgenommene 
Umdeutungen	des	Konfliktgegenstandes	zurück-

führen.	Ein	eigentlicher	Interessenkonflikt	wird	
als	Wertekonflikt	präsentiert;	ist	dieser	dabei	noch	
religiöser	Art,	kommt	es	schnell	zur	Eskalation.	
Die Autoren schlagen zur Lösung der Problematik 
daher	eine	Dialogstrategie	vor,	bei	der	diejenigen	
globalen	Religionsorganisationen	und	-autoritäten	
die	Führung	übernehmen	sollen,	die	von	Gläubi-
gen	am	meisten	geachtet	und	respektiert	werden.	
Sie	umfasst	folgende	Elemente:

Aufdeckung der durch Eliten vorgenommenen 
Manipulation

Aufgabe	der	religiösen	Organisationen	sei	es,	die	
problematische Instrumentalisierung religiöser 
Überzeugungen aufzudecken und die eigentlich 
materiellen	Streitpunkte	offenzulegen.	Dies	soll	
den	Konflikt	entschärfen	(Rittberger/Hasenclever	
2000:	666-667).

Stärkung einer gewaltablehnenden Haltung / An-
regung zu friedlichen Bewegungen

Gewalt legitimierende oder gar gebietende Über-
lieferungen	mögen	in	einigen	Religionen	existie-
ren.	Meist	ist	hier	die	Anwendung	von	Gewalt	
jedoch	an	strenge	Bedingungen	gebunden,	die	in	
einem Großteil der Fälle nicht erfüllt sein dürf-
ten.	Ihnen	stehen	zudem	stets	zahlreiche	Frieden,	
Nächstenliebe und Gewaltfreiheit predigende Pas-
sagen	gegenüber.	Die	Autoren	schlagen	vor,	dass	
Religionsorganisationen der Rhetorik der Eliten 
entsprechende	Interpretationen	entgegenhalten,	
um zum Sieg friedlicher Auslegungen beizutra-
gen.	So	soll	der	moderate,	gewaltsame	Lösun-
gen	ablehnende	Teil	der	Bevölkerung	vergrößert	
werden	(Ebd.:	667;	Rittberger/Hasenclever	2005:	
149).

Einleitung vertrauensbildender Maßnahmen 

Als respektierte Akteure können Religionsge-
meinschaften zum Vermittler zwischen streiten-
den	Parteien	werden,	indem	sie	etwa	die	Parteien	
dazu	auffordern,	sich	auf	grundlegende	(friedli-
che)	religiöse	Werte	zu	besinnen.	Als	neutrales	
Forum des Austausches stellen sie neue Kommu-
nikationswege bereit und können die Einhaltung 
von	Vereinbarungen	überwachen.	Dies	vermöge	
erschüttertes Vertrauen wieder aufzubauen (Ritt-
berger/Hasenclever	2000:	669).
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Bereitstellen einer Anlaufstelle für Artikulation 
und Kanalisation von Beschwerden 

Zur	Vorbeugung	 zukünftiger	Konflikte	 sei	 es	
essentiell,	dass	religiöse	Minderheiten	eine	An-
laufstelle	für	ihre	Probleme	haben.	So	können	
größere Religionsorganisationen als ihre Vertreter 
Beschwerden	aufnehmen	sowie	kanalisieren	und	
die	Gruppe	gegebenenfalls	im	globalen	Kontext	
vertreten	(Ebd.:	670).

Theory-Testing am empirischen Beispiel: 
Myanmar

Aus	 Rittberger/Hasenclevers	 Konfliktmodell	
können	zwei	Kern-Thesen	gezogen	werden:

These	1:	Hinter	scheinbar	religiösen	Ausein-
andersetzungen	verbirgt	sich	i.d.R.	ein	sozio-öko-
nomischer	Konflikt,	bei	dem	materielle	Faktoren	
eine	zentrale	Rolle	spielen.

These	2:
a)	Eliten	nehmen	eine	Umdeutung	des	Konfliktes	
von materiell zu religiös	vor.	
b)	Die	Umdeutung	dient	materieller	oder	macht-
politischer	Bereicherung.
c)	Die	Umdeutung	dient	der	Motivation	zu	und	
Legitimation von gewaltsamem Vorgehen zum 
Erreichen	ebenjener	Zwecke.	

Die Thesen sollen im Folgenden anhand des 
Konflikts	 in	 Myanmar	 überprüft	 werden.	 Im	
Rakhaing-Staat	 im	Westen	Myanmars	 stehen	
Buddhisten	einer	muslimischen	Minderheit	ge-
genüber,	die	sich	„Rohingya“	nennt.	Mit	Über-
fällen	und	Massakern	versuchen	die	Buddhisten,	
die	muslimische	Gruppe,	die	schon	seit	geraumer	
Zeit Diskriminierungen seitens des Staates aus-
gesetzt	ist,	aus	ihrem	Land	zu	vertreiben.	Vom	
schweren	Schicksal	der	„Rohingya“	zeugen	dabei	
mehrere große Fluchtbewegungen in umliegen-
de	Staaten,	wo	die	Muslime	meist	nicht	minder	
unwillkommen	sind.	Die	„Rohingya“	gelten	als	
eine der am stärksten verfolgten Minderheiten 
der	Welt	(Kuntz	2015:82ff).	Eine	Chronologie	
des	historisch	tief	verwurzelten	Konfliktes	soll	
über den Hintergrund der Auseinandersetzungen 
Aufschluss	geben.

Myanmar,	früher	Burma	oder	Birma,	ist	ein	
Staat	 im	 Südosten	Asiens,	 der	 im	Westen	 an	
Bangladesch	und	 Indien,	 im	Osten	 an	China,	
Laos	und	Thailand	grenzt;	im	Süden	liegt	der	
Indische	Ozean.	In	seiner	heutigen	Form	besteht	

das Land erst seit der Kolonisierung durch die 
Briten	(Mach	2014:	16).	Davor	war	das	Gebiet	
durch	die	wechselnde	Herrschaft	von	Dynastien	
geprägt.	Der	langgezogene	Arakan	(heute:	Rak-
haing)	Staat	im	Westen	des	Landes	konnte	sich	
derweil,	abgeschottet	vom	heutigen	Mutterland	
durch	einen	mächtigen	Gebirgszug,	relativ	auto-
nom	entfalten.	Gelegen	auf	der	Grenze	zwischen	
muslimischem	und	buddhistischem	Asien,	war	
das kulturelle und wirtschaftliche Leben dort be-
reits	seit	dem	13.	Jahrhundert	auch	durch	Musli-
me verschiedener Herkunft geprägt (International 
Crisis	Group	2014:	2;	Leider	2014:	71).	1785	
wurde die Region Arakan schließlich vom burme-
sischen	Königreich	annektiert.	Bereits	1825	än-
derten	sich	die	Machtverhältnisse	erneut,	als	die	
Briten	im	Zuge	des	ersten	Britisch-Birmanischen	
Krieges	die	Vorherrschaft	über	einige	Gebiete,	
darunter	Arakan,	erlangten;	bis	1886	wurde	ganz	
Burma	in	British India eingegliedert und eine 
neue	Ära	der	Kolonisierung	begann.	Jaques	P.	
Leider,	ein	namhafter	Rohingya-Forscher,	betont,	
dass	„[man]	die	Bedeutung	der	englischen	Ko-
lonialzeit	[…]	für	Arakan,	wegen	der	unsicheren	
Quellenlage	und	noch	ausstehender	Forschung,	
nur	ungenügend	bewerten	[kann]“	(Leider	2014:	
73).	Dennoch	steht	außer	Zweifel,	dass	sie	von	
größeren Migrationsströmen indischer Arbeits-
kräfte insbesondere ins grenznahe Arakan geprägt 
war,	die	sich	Arbeit	etwa	im	Rahmen	des	durch	
die	Briten	geförderten	Reisanbaus	erhofften.	Da-
runter	waren	zahlreiche	bengalische	Muslime.
Während Muslime vor Zeiten der Kolonisierung 
hauptsächlich „as domestic workers and labou-
rers serving the Rakhine and their businesses“ 
(Rakhine	Inquiry	Commission	2013:	18)	arbei-
teten,	stieg	die	Zahl	der	selbstständigen	Muslime	
im	Zuge	der	Immigration	rapide	an.	Obwohl	diese	
sich größtenteils mit einfachem Gewerbe wie der 
Fischerei	zufrieden	gaben,	fühlten	sich	Buddhis-
ten zunehmend von den „illegalen Einwanderern“ 
bedroht.	Entsprechende	Ressentiments	halten	bis	
heute	vor	(Ebd.:	19;	International	Crisis	Group	
2014:	3).	Darüber	hinaus	schürte	der	fragwürdige	
Verwaltungsstil der Kolonialherren Abneigungen 
zwischen	den	ethnischen	Gruppen,	die	damals	
wie	heute	das	Bild	des	Landes	prägten:	Zum	
einen	teilten	die	Briten	das	Land	in	eine	direkt	
verwaltete	Zone,	genannt	Ministerial Burma,	und	
eine	indirekt	verwaltete,	genannt	Frontier Areas,	
in der hauptsächlich ethnische Minderheiten leb-
ten.	Diese	administrative	Trennung	förderte	wohl	

in	großem	Maße	eine	Identifizierung	über	ethni-
sche	Zugehörigkeit	(Walton	2008:	893	ff.).	Zu-
dem wurden vornehmlich Angehörige ethnischer 
Minderheiten	als	Soldaten	rekrutiert,	die	bei	Auf-
ständen	der	(ethnischen)	Burmesen	gegen	diese	
eingesetzt	wurden.	Dies	verstärkte	die	Abneigung	
der	Burmesen	gegenüber	Minderheiten	(Ebd.).	
Während	der	japanischen	Invasion	verbündeten	
sich	die	Burmesen	denn	auch	mit	den	Japanern,	
während	die	Minderheiten	weiterhin	den	Briten	
treu	blieben.	Entsprechend	kam	es	auch	in	Arakan	
zu	Kämpfen	zwischen	(pro-japanischen)	Buddhis-
ten	und	(pro-britischen)	Muslimen	(Ebd.:	894).

Auch	die	Unabhängigkeit	Burmas	im	Jahre	
1948	brachte	keine	Linderung.	Im	Zuge	des	Auf-
begehrens kommunistischer Fraktionen versank 
das	Land	zusehends	im	Chaos.	In	Rakhaing	selbst	
entfernten	sich	Buddhisten	und	Muslime	aufgrund	
der Auseinandersetzungen zunehmend voneinan-
der,	sodass	der	Norden	inzwischen	nahezu	gänz-
lich	muslimisch	war.	In	der	Zeit	nach	dem	Zweiten	
Weltkrieg kam es dann zu einer dschihadistischen 
Rebellion	seitens	der	Muslime,	die	zunächst	zum	
Ziel	hatte,	den	Norden	Rakhaings	dem	inzwischen	
unabhängigen	Pakistan	anzuschließen.	Da	dies	
von	pakistanischer	Seite	jedoch	abgelehnt	wurde,	
begnügten sich die Rebellen anschließend mit der 
Forderung nach der Schaffung eines autonomen 
muslimischen Gebietes im Norden Rakhaings 
sowie	nach	voller	Staatsbürgerschaft.	Im	Rah-
men	dieser	Forderungen	identifizierten	sich	die	
Muslime	zunehmend	als	„Rohingya“,	weshalb	
der	Name	für	viele	Rakhaing-Buddhisten	heute	
noch mit der gewalttätigen Rebellion in Verbin-
dung	gebracht	wird.	Obwohl	die	Gruppe	bald	zer-
schlagen	wurde,	kam	es	1961	zur	Einrichtung	der	
sogenannten	„Mayu	Frontier	Zone“	im	Norden	
des	Staates.	Doch	der	militärische	Putsch	durch	
General Ne Win ein Jahr später sollte alle Hoff-
nungen	auf	eine	baldige	Besserung	der	Situation	
zunichtemachen	(Leider	2014:	70;	International	
Crisis	Group	2014:	4).

Die Einrichtung der Militärdiktatur bedeutete 
den	Beginn	einer	langen	Periode	der	Diskrimi-
nierung	ethnischer	Minderheiten	in	Burma	–	die	
Zentralregierung	zweifelte	an	deren	Loyalität	und	
wollte potenziellen Aufständen vorbeugen (In-
ternational	Crisis	Group	2014:	4	ff.).	So	wurden	
den	Rakhaing-Muslimen	die	Staatsbürgerschaft	
sowie	das	Recht	zu	politischer	Aktivität	verwehrt.	
1977	startete	die	Regierung	eine	groß	angelegte	
Offensive	gegen	illegale	Einwanderung,	deren	

gewaltsames	Vorgehen	um	die	200.000	Rakhaing-
Muslime	dazu	bewegte,	nach	Bangladesch	zu	
fliehen.	1982	sollte	eine	Verschärfung	der	Ge-
setzeslage	es	Muslimen	weiter	erschweren,	die	
Staatsbürgerschaft	zu	erlangen,	da	diese	nun	ex-
plizit	an	Rasse	gebunden	war	(Ebd.:	32)	–	die	
Regelung	gilt	bis	heute.1988	putschte	sich	eine	
neue	Militärregierung	an	die	Macht,	die	sich	trotz	
Demokratieversprechen bald als nicht minder ag-
gressiv	herausstellte.	Anfang	der	1990er	Jahre	
erreichte	die	Diskriminierung	einen	Höhepunkt,	
als	die	Regierung	Truppen	in	den	Rakhaing-Staat	
einmarschieren ließ und die dort ansässigen Mus-
lime	ihres	Landes	beraubte,	sie	mit	willkürlichen	
Steuern	belastete	und	teils	versklavte.	Die	Folge	
war eine weitere große Fluchtbewegung nach 
Bangladesch	(Ebd.:	5).	Gleichzeitig	ist	nicht	zu	
vernachlässigen,	dass	auch	Rakhaing-Buddhisten	
unter	der	Militärdiktatur	litten.	So	wurden	„[...]
die	[Rakhaing]	Muslime	über	Jahrzehnte	vom	dik-
tatorischen Militärregime bevorzugt ausgenutzt 
[…],	um	die	nationalistisch	gesinnten	buddhisti-
schen Arakanesen in ihre Schranken zu verwei-
sen“	(Leider	2014:	76)	–	ähnlich	wie	zu	Zeiten	der	
Kolonisierung.	Auch	damit	wurde	die	vorhandene	
Abneigung	weiter	verstärkt.

Seitdem ist es zu einer Reihe von Zusammen-
stößen	zwischen	Rakhaing-Buddhisten	und	-Mus-
limen	gekommen;	2012	eskalierte	der	schwelende	
Konflikt	zeitweise	in	größeren	Übergriffen	auf	
muslimische	Dörfer	(Rakhine	Inquiry	Commissi-
on	2013:	8).	Auch	die	fortschreitende	Öffnung	des	
Landes in Richtung einer Liberalisierung konn-
te	bislang	nicht	zu	einer	Schlichtung	beitragen;	
teilweise bewirkt sie sogar eine Verhärtung der 
Fronten,	wird	doch	der	Ruf	nach	Anerkennung	
seitens	der	„Rohingya“	vor	dem	Hintergrund	einer	
möglichen	Demokratisierung	immer	lauter.

Das	Aufkommen	der	„Rohingya“-Mentalität	
ist	ein	anschauliches	Beispiel	der	Konstruktion	
einer	Identität.	Insbesondere	im	Fall	der	„Rohin-
gya“	ist	Identitätsstiftung	eng	verknüpft	mit	Eth-
nizität	(Mateos	2014:	14;	Human	Rights	Resource	
Centre	2015:	322).	Das	Konzept	der	Ethnizität	ist	
dabei	schwer	greifbar;	generell	wird	es	als	das	
subjektive	sich-selbst-Zuschreiben	einer	Identität	
durch	eine	Gruppe	beschrieben,	welches	auf	einer	
Reihe von Faktoren wie gemeinsamer Abstam-
mung,	Kultur,	Sprache,	Aussehen	und	eben	auch	
Religion	fußt	(Mateos	2014:	14).	Während	gemäß	
der Idee von Ethnizität als sozialem Konstrukt 
somit ein gemeinsamer biologischer Hintergrund 
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nicht	generell	von	Nöten	ist,	spielt	die	Abstam-
mung	im	Machtgefüge	Myanmars	eine	zentrale	
Rolle.	So	hält	Leider	(2014:	74)	fest,	dass	„[…]	
eine politische Anerkennung und der Kampf um 
Autonomie	nur	möglich	[sind],	wenn	es	eine	öf-
fentliche Anerkennung ethnischer Identität mit 
vorkolonialen	Wurzeln	gibt“.	Dies	vermag	zu	
begründen,	warum	die	Rakhaing-Muslime	sich	
mit	der	Bezeichnung	als	„Rohingya“	eine	einheit-
liche	Identität	verschaffen	wollen,	wo	doch	ihre	
Herkunft	im	historisch	fluktuierenden	Charakter	
des	buddhistisch-muslimischen	Grenzgebietes	
mit denen anderer muslimischer Gruppen ver-
schwimmt.	Konfliktpotenzial	ergibt	sich	daraus,	
dass	Buddhisten	und	Muslime	bezüglich	der	Her-
kunft	der	„Rohingya“	unterschiedlicher	Meinung	
sind,	wie	Leider	(Ebd.)	festhält:

„Die historische Darstellung der heutigen Rohin-
gya	verneint	völlig	die	Bedeutung	der	statistisch	
sehr	wohl	belegten	[…]	Zuwanderung	in	der	ko-
lonialen Zeit und verweist allein auf die alten 
muslimischen	Wurzeln	in	Arakan.	Umgekehrt	
wurden	die	Muslime	aus	Sicht	der	Buddhisten	
zusehends auf eine nur aus kolonialer Zeit stam-
mende	Bevölkerungsgruppe	reduziert,	eine	his-
torisch	verfehlte	Vereinfachung,	die	dann	noch	in	
rezenter Zeit vom Vorwurf illegaler Einwande-
rung	nach	1948	und	nach	dem	Unabhängigkeits-
krieg	Bangladeschs	(1971)	überlagert	wurde.“

So stehen sich zwei einander ausschließende 
Konzepte	einer	„Rohingya“-Identität	gegenüber,	
die in der buddhistischen Forderung nach einer 
Ausweisung der „illegalen Einwanderer“ sowie 
in der muslimischen Forderung nach einer An-
erkennung	der	„Rohingya“	als	ethnische	Gruppe	
inklusive	Staatsbürgerschaft	münden.	Obwohl	
die	genaue	Herkunft	der	Muslime,	die	sich	als	
„Rohingya“	bezeichnen,	wohl	nie	abschließend	
geklärt	werden	kann,	ist	anzunehmen,	dass	die	
Gruppe	aus	„[…]	einer	progressiven	Verschmel-
zung der älteren und neueren muslimischen 
Gruppen	[…]“	(Ebd.)	hervorging.	Warum	sich	die	
Buddhisten	mit	der	Akzeptanz	der	„Rohingya“-
Identität	so	schwer	tun,	soll	im	Rahmen	der	Über-
prüfung	von	These	1	festgestellt	werden.

These 1:
Hinter scheinbar religiösen Auseinandersetzun-
gen verbirgt sich i.d.R. ein sozio-ökonomischer 
Konflikt, bei dem materielle Faktoren eine zen-

trale Rolle spielen.
Neben	Religion	nennen	Rittberger/Hasenclever	
Nationalität und Ethnizität als weitere intersub-
jektive	Strukturen,	die	 Identität	und	 Interesse	
von	Akteuren	formen	und	damit	Konfliktverläu-
fe	beeinflussen	können.	Da	Religion	als	Teil	von	
Ethnizität	verstanden	wird,	soll	im	Folgenden	der	
Zusammenhang	zwischen	Ethnizität	und	Konflikt	
genauer	untersucht	werden.

Ted	Gurr	(1994:	348)	nimmt	an,	dass	ethni-
sche	Differenzen	umso	schwerer	wiegen,	„[j]e	
größer die Konkurrenz und Ungleichheit zwi-
schen Gruppen in heterogenen Gesellschaften 
sind.“	Im	verzwickten	Machtgefüge	multikultu-
reller Gesellschaften kämpfen ethnische Gruppen 
um Mitspracherechte sowie Zugang zu Ressour-
cen.	Aber	auch	im	Kontext	der	Globalisierung,	
als	Gegenpol	 zur	 fortschreitenden,	 aus	wach-
sender Mobilität und Migration hervorgehenden 
kulturellen Homogenisierung,	 ist	ein	Trend	zu-
nehmender ethnischer Identitätsstiftung zu beob-
achten	–	„[c]ollective	identities	are	formed	and	
expressed	as	a	resistance	movement	to	cultural	
homogenisation	[…]“	(Mateos	2014:	9).	Während	
die erste These auf das materielle Fortbestehen 
einer	Gruppe	abstellt,	beschränkt	sich	letztere	auf	
deren	ideelles	Fortbestehen.

Entsprechend soll ein auf materiellen und 
ideellen Ängsten ethnischer Gruppen beruhen-
der	Konflikt	ethnopolitischer Interessenkonflikt 
genannt	werden.	Er	ist	somit	als	Mischform	aus	
Interessen-	und	Wertekonflikt	zu	verstehen.	Es	
wird	unterstellt,	dass	der	Konflikt	in	Myanmar	
ein über Generationen schwelender ethnopoli-
tischer	Interessenkonflikt	ist,	der	im	Zuge	der	
Öffnung	des	Landes	aufzubrechen	droht.	Anhand	
konkreter	Konfliktbereiche	soll	diese	Annahme	
im	Folgenden	überprüft	werden.

Politische Macht – materieller Fortbestand

Während sich Medien und NGOs auf das schwere 
Schicksal	der	„Rohingya“-Muslime	konzentrie-
ren,	die	als	quasi	Heimatlose	unter	Unterdrü-
ckung	und	Diskriminierung	leiden,	werden	die	
Ängste	der	Rakhaing-Buddhisten	oft	nicht	ernst	
genommen und ihre Handlungen als bloßer Ras-
sismus	abgetan.	Dabei	sind	ihre	Abneigungen	
tief	historisch	verwurzelt.	Als	ehemals	selbstbe-
stimmte	Bewohner	der	ursprünglich	unabhän-
gigen	Rakhaing-Region,	blicken	sie	heute	auf	
Jahrhunderte der Fremdbestimmung erst durch 

burmesische,	dann	durch	britische	und	japanische	
Machtübernahme	zurück,	die	zuletzt	von	einigen	
Jahrzehnten unterdrückerischer Diktatur abgelöst 
wurden.	Die	Chance,	im	Zuge	der	Demokrati-
sierung	Myanmars	nach	Jahrhunderten	erstmals	
wieder	mehr	Mitspracherechte	zu	erhalten,	be-
sonders	in	Bezug	auf	ihren	Heimatstaat,	sehen	
sie	durch	die	Muslime	gefährdet.	Sie	befürchten,	
dass diese in Zukunft aufgrund etwa höherer Ge-
burtsraten und weiterer Zuwanderung die Mehr-
heit	im	Gebiet	bilden,	was	ihre	Selbstbestimmung	
einschränken	könnte,	etwa	wenn	ein	Muslim	zum	
Repräsentant der Region gewählt wird (Interna-
tional	Crisis	Group	2014:	14).	Auch	wenn	diese	
Ängste	sehr	subjektiv	und	bisher	nicht	statistisch	
zu	belegen	sind	(Ebd.),	sind	sie	dennoch	gerade	
angesichts der schwierigen Vergangenheit der 
Buddhisten	zu	respektieren.

Wirtschaftliches Wohlergehen – materieller Fort-
bestand

Trotz der allmählichen Aufhebung von Sankti-
onen durch den Westen sowie erster ökonomi-
scher	Reformen	bleibt	Myanmar	eines	der	ärms-
ten	Länder	der	Welt	(Mach	2014:	18;	CIA	2015).	
Während die militärische Elite über Jahre hinweg 
Reichtum	angehäuft	hat,	lebt	ein	Drittel	der	Be-
völkerung	in	bitterer	Armut	(Mahadevan	2012:	
2);	dazu	gehören	sowohl	Rakhaing-Buddhisten	
als	auch	Muslime.	Obwohl	die	„Rohingya“	durch	
Diskriminierung seitens des Staats ökonomisch 
schwer	benachteiligt	sind,	etwa	durch	die	Ein-
schränkung	ihrer	Bewegungsfreiheit,	die	ihnen	
die	Ausübung	gewisser	Tätigkeiten	erschwert,	
sehen	sich	die	Buddhisten	von	ihnen	bedroht.	So	
empfinden	sie	die	Tatsache,	dass	lokal	viele	der	
kleineren Gewerbe wie etwa Fischerei in muslimi-
scher	Hand	sind,	als	Konkurrenz	zu	ihrer	eigenen	
ökonomischen Entfaltung (International Crisis 
Group	2014:	15,19).	Wieder	ist	es	die	Angst	vor	
einer „Machtübernahme“ durch eine zukünftige 
muslimische	Mehrheit,	die	die	Buddhisten	zuneh-
mend in die Ecke drängen und vom potenziellen 
Wohlstand	ausschließen	könnte.

Kulturelle Entfaltung – ideeller Fortbestand

Von	einer	Zunahme	der	muslimischen	Bevölke-
rung	im	Rakhaing-Staat	sehen	sich	die	Buddhisten	
schließlich	auch	in	kultureller	Hinsicht	bedroht.	
Sie	befürchten,	dass	die	Region	von	muslimi-

scher	Kultur	dominiert	werden	könnte,	sollten	
die	„Rohingya“	–	zusammen	mit	anderen	musli-
mischen Gruppen – in Zukunft dort die Mehrheit 
bilden	(Ebd.:	14).	Sie	wollen	vermeiden,	beim	
Ausleben ihrer eigenen Kultur und Religion ein-
geschränkt	zu	werden,	dass	Myanmar	womög-
lich	gänzlich	„islamisiert“	werde,	wie	es	zuvor	
mit anderen Staaten wie etwa Indonesien oder 
Malaysia	geschah.	Es	handelt	 sich	zwar	nicht	
um	einen	„Krieg	der	Religionen“,	insofern	als	
religiöse Überzeugungen und Traditionen nicht 
an	sich	hinterfragt	werden.	Dennoch	geht	es	um	
den ideellen Fortbestand einer Glaubenskultur in 
einem	bestimmten	Gebiet.

Es scheinen also tatsächlich materielle und 
ideelle Ängste die Grundlage der Auseinander-
setzungen	in	Myanmar	zu	bilden.	So	mag	zwar	
wirtschaftlicher Wohlstand unabhängig von eth-
nischer	Zugehörigkeit	sein	–	mit	den	„Rohingya“	
haben	die	Buddhisten	schlicht	einen	Sündenbock	
für	die	durch	jahrelange	Abschottung	des	Landes	
miserablen	ökonomischen	Zustände	gefunden.	
Die	Angst	vor	einer	„Islamisierung“	ist	jedoch	
eindeutig ethnisch bedingt und hat damit imma-
teriellen	Charakter.

Rittberger/Hasenclever	argumentieren,	dass	
ethnische/religiöse	 Differenzen	 rein	 aufgrund	
von desaströsen ökonomischen und politischen 
Zuständen	Bedeutung	erlangen.	Dies	trägt	der	Tat-
sache,	dass	in	Myanmar	Buddhismus	„perhaps	
the	most	important	marker	of	identity“	(Human	
Rights	Resource	Centre	 2015:	 351)	 ist,	 keine	
Rechnung.	Das	Denken	in	ethnischen	Dimensio-
nen	hat	sich	im	Kontext	jahrhundertealter	ethni-
scher	Spannungen	soweit	gefestigt,	dass	es	zum	
Normalzustand	geworden	ist.	Vor	Generationen	
mögen diese Spannungen zwar ökonomischer 
Natur	gewesen	sein.	Sie	haben	sich	seitdem	je-
doch als generelle Angst vor einem „Verlust der 
buddhistischen	Rasse“	(Ebd.:	350)	in	den	Köpfen	
der	Buddhisten	eingenistet.	So	ist	auch	Politik	
in	Myanmar	–	und	umso	mehr	in	der	Rakhaing-
Region – seit Generationen eng verknüpft mit 
Ethnizität,	insbesondere	insofern	als	Repräsen-
tanten verschiedener ethnischer Gruppen um die 
alleinige Vertretung ihrer Region auf höherer 
politischer	Ebene	kämpfen.	Aufgrund	seiner	his-
torischen Verwurzelung muss ein Denken in eth-
nischen	Kategorien	im	Vielvölkerstaat	Myanmar	
daher de facto als politische Realität akzeptiert 
werden.	Die	soziale	Konstruktion	von	Identität	
entbehrt nicht einer gewissen Irrationalität – dies 
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macht	sie	nicht	weniger	real.
Aus	diesen	Gründen	scheint	es	problematisch,	

religiöse	Überzeugungen,	die	laut	Definition	Eth-
nizität mit bedingen können und dies im Falle 
Myanmars	augenscheinlich	in	hohem	Maße	tun,	
von	 vornherein	 als	mögliche	Konfliktursache	
auszuschließen.	Gerade	im	Zuge	einer	eventuell	
angestrebten	Dialogstrategie	ist	es	entscheidend,	
solche	politischen	Realitäten	zu	akzeptieren.	Der	
Erfolg	einer	Strategie,	die	darauf	abzielt,	religiöse	
bzw.	ethnische	Aspekte	als	unbedeutend	abzutun,	
ist	fraglich	im	Kontext	einer	Gesellschaft,	die	sich	
größtenteils	über	eben	solche	Aspekte	definiert.	

These 1 kann daher insofern zugestimmt 
werden,	als	ethnische	bzw.	religiöse	Aspekte	im	
Zuge	ökonomischer	Krisen	besondere	Bedeu-
tung erlangen und solche Krisen demnach die 
Basis	religiös	bzw.	ethnisch	aufgeladener	Kon-
flikte	bilden.	Mehr	Realitätsnähe	und	damit	eine	
größere	Erklärungskraft	brächte	es	jedoch,	nach	
verschiedenen Graden der historischen Verwur-
zelung	eines	solchen	Bedeutungszuwachses	zu	
differenzieren.	Denn	je	länger	die	ursprünglich	
ökonomische	Krise	und	damit	der	Bedeutungs-
zuwachs	ethnischer	Faktoren	zurückliegen,	desto	
stärker kann „ethnisches Denken“ in den Köpfen 
der	betroffenen	Bevölkerung	verankert	sein	und	
desto	problematischer	wird	es,	solches	Denken	
als	nebensächlich	abzutun.

These 2

a)	Eliten	nehmen	eine	Umdeutung	des	Konfliktes	
von	materiell	zu	religiös	vor.
Da	ein	gewisser	Einfluss	religiöser	Überzeugun-
gen	als	Teil	von	Ethnizität	auf	den	Konfliktge-
genstand	festgestellt	wurde,	ist	die	Überprüfung	
auf eine Umdeutung	des	Konfliktgegenstandes	
von	materiell	zu	religiös	nicht	zweckmäßig.	Eine	
Verstärkung	des	Fokus‘	auf	religiöse	Differenzen	
oder gar eine Reduzierung darauf kann aber eben-
so auf eine Mobilisierungsstrategie der Eliten hin-
weisen,	ähnlich	wie	Rittberger/Hasenclever	dies	
von einer Umdeutung	erwarten.	Der	Konflikt	soll	
auf	solche	Verzerrungen	hin	untersucht	werden.

Die	religiös-kulturelle	Elite	der	burmesischen	
Buddhisten	bilden	zahlreiche	hochrangige	Mön-
che,	die	mitunter	auch	politisch	aktiv	werden.	
Während die buddhistische Mehrheit noch zu 
Zeiten der autoritären Regime unwichtig und 
damit	 einflusslos	war,	wächst	 ihr	 Stellenwert	
im Zuge der Demokratisierung des Landes be-

trächtlich	(Human	Rights	Resource	Centre	2015:	
351).	Dies	hat	zur	Folge,	dass	auch	buddhistisch-
nationalistische	Bewegungen	zunehmend	Ein-
fluss	erlangen.	In	der	Tat	steigt	dabei	auch	die	
Bedeutung	von	Organisationen,	die	die	These	
der	„Islamisierung“	Myanmars	popularisieren	
und	vor	diesem	Hintergrund	anti-muslimische	
Propaganda	verbreiten.	Dazu	gehört	die	Patri-
otic Association of Myanmar	(Ebd.:	328),	deren	
burmesisches	Akronym	MaBaTha	lautet,	sowie	
eine	Bewegung,	die	nach	den	 für	Buddhisten	
bedeutsamen	Ziffern	969	benannt	ist.	Letztere	
hat	etwa	mit	einer	Kampagne	für	den	Boykott	
muslimischer Läden auf sich aufmerksam ge-
macht;	Sticker	mit	dem	969-Emblem	wurden	an	
buddhistische	Geschäftsleute	verteilt,	um	deren	
Geschäfte	 zu	 kennzeichnen,	 während	 Musli-
me	leer	ausgingen	(Ebd.:	344).	Internationales	
Aufsehen	erregte	die	Bewegung	aber	vor	allem	
durch	 den	 ehemals	 wegen	 anti-muslimischer	
Hetze	inhaftierten	Mönch	Ashin	Wirathu.	Seit	
seiner	Freilassung	im	Jahre	2010	heizt	dieser	als	
Propagandaführer	der	969-Bewegung	die	Isla-
mophobie	in	seinem	Land	weiter	an,	sowohl	mit	
anti-muslimischen	Ansprachen	vor	Ort	als	auch	
mit	Hilfe	sozialer	Medien.	Besonders	die	These	
der drohenden Vernichtung der buddhistischen 
durch die muslimische „Rasse“ verbreitet er und 
unterfüttert sie mit den auf niederste Instinkte zie-
lenden	Behauptungen,	Muslime	tendierten	zu	Po-
lygamie	und	verbreiteten	sich	„wie	afrikanische	
Karpfen“	(Tin	Aung	Kyaw	2013).	Während	die	
969-Beweung	vornehmlich	wegen	ihres	radikalen	
Wortführers sowie aufgrund öffentlicher Aktio-
nen	im	Rampenlicht	steht,	legt	die	Studie	„Kee-
ping the Faith“ des indonesischen Human Rights 
Resource Centre (2015:	344)	nahe,	dass	auch	der	
Einfluss	von	MaBaTha nicht zu unterschätzen 
sei.	Sie	sei	„die	führende	buddhistisch-nationa-
listische	Organisation	Myanmars	mit	zahlreichen	
Zweigen	sowie	Netzwerken	im	ganzen	Land“.2  
Entsprechend verfüge sie über einen höheren Or-
ganisationsgrad	und	habe	deutlich	mehr	Einfluss	
etwa	auf	die	Gesetzgebung.	So	brachte	MaBaTha 
einen vielerorts unterstützten Gesetzesvorschlag 
für ein die interreligiöse Heirat beschränkendes 
Gesetz	vor,	gestützt	auf	Thesen	ähnlich	denen	
Wirathus.

Es kann also durchaus der Versuch buddhis-

2 Eigene Übersetzung von „Ma-Ba-Tha is the leading 
Buddhist nationalist organization in Myanmar with vari-
ous chapters and networks across the country“.

tisch-nationalistischer	Eliten	festgestellt	werden,	
den	Konflikt	auf	ethnische	Differenzen	zwischen	
Muslimen	und	Buddhisten	zu	reduzieren,	was	zu	
dessen	Radikalisierung	beiträgt.	Neben	der	The-
se der „Islamisierung“ sind vor allem aber auch 
nicht-religiöse,	 rein	 rassistische	 Äußerungen	
zentral.

b)	Die	Umdeutung	des	Konfliktes	dient	materiel-
len	machtpolitischen	Zwecken.
Ob	die	buddhistisch-nationalistischen	Eliten	mit	
eben	jener	Reduzierung	insgeheim	wirtschaftli-
chen	Wohlstand	bzw.	machtpolitische	Bereiche-
rung	im	Sinn	haben	(materielle	Absicht)	oder	den	
Buddhismus	als	„ethnische	Identität“	schlicht	vor	
einer drohenden „Islamisierung“ schützen wollen 
(immaterielle	Absicht),	ist	ein	Stück	weit	Speku-
lation.	So	gibt	es	die	Ansicht,	Ashin	Wirathu	sei	
„eine	Marionette	des	alten	Militärregimes,	das	
immer	noch	Chaos	säen	will“	(Blume	2013),	um	
ein	Erstarken	der	Bevölkerung,	welches	mit	der	
Demokratisierung	des	Landes	einhergeht,	zu	ver-
hindern.	In	diesem	Fall	wäre	These	2	plausibel.	
Vor dem Hintergrund der Demokratisierung des 
Landes wird zudem eine weitere Verbindung zu 
machtpolitischen	Mechanismen	sichtbar:	Die	der-
zeit regierende Union Solidarity and Development 
Party und die oppositionelle National League for 
Democracy (NLD)	buhlen	angesichts	anstehen-
der	Wahlen	um	die	Sympathie	der	burmesischen	
Mehrheit	(Human	Rights	Resource	Centre	2015:	
351).	Entsprechend	sind	sie	gezwungen,	mit	den	
bedeutsamen	religiös-kulturellen	Eliten	des	Lan-
des zusammenzuarbeiten sowie auf deren Wün-
sche	einzugehen.	So	kann	man	etwa	das	stark	kri-
tisierte Schweigen von Friedensnobelpreisträgerin 
und	NLD-Führerin	Aung	San	Suu	Kyi	bezüglich	
der	Ausschreitungen	gegen	„Rohingya“-Muslime	
auf solche wahlpolitischen Mechanismen zurück-
führen.	Erst	die	Demokratisierung	des	Landes	hat	
also	das	Erstarken	der	buddhistisch-nationalis-
tischen Organisationen und damit die Radikali-
sierung	des	Konfliktes	möglich	gemacht.	Dass	
die	Parteien	die	Eliten	unterstützen,	um	bewusst	
ebenjene	Umdeutungen	und	damit	eine	Radikali-
sierung	des	Konflikts	herbeizuführen,	bleibt	eine	
Möglichkeit.	Wahrscheinlicher	ist	es	aber,	dass	
sie rein auf Stimmensicherung bedacht sind und 
die Radikalisierung aus ihrer Perspektive daher 
als	„Kollateralschaden“	betrachtet	werden	kann.

Es ist aber auch eine weitere Position vertret-
bar:	Ashin	Wirathu	ist	so	von	seinem	religiösen,	

rassistischen	Denken	eingenommen,	dass	er	nicht	
etwa	ursprünglich	(materielle)	ökonomische	Ur-
sachen	für	die	anti-muslimische	Stimmung	ak-
tiv verschleiern	will,	sondern	dass	er selbst sie 
schlicht ausblendet	–	oder	jedenfalls	als	neben-
sächlich	betrachtet	–	und	seine	Religion	bzw.	Kul-
tur	tatsächlich	(ideell)	von	einer	„Islamisierung“	
bedroht	sieht.	Dafür	könnte	die	Tatsache	sprechen,	
dass	U.	Wirathu	seine	Propaganda	fortsetzt,	ob-
wohl er bereits einige Jahre aufgrund ähnlicher 
Predigten	inhaftiert	war.	Ähnliches	könnte	für	
die MaBaTha-Mönche	gelten,	wofür	ihre	Geset-
zesinitiative zur Einschränkung interreligiöser 
Vermählungen	spricht.	

Verlässlich ist die Antwort auf die Frage nach 
einer eventuell machtpolitischen Strategie der 
Mönche	damit	nicht	zu	beantworten,	hier	sind	
weitere	Nachforschungen	von	Nöten.3  An dieser 
Stelle	wird	jedoch	deutlich,	dass	das	Modell	von	
Rittberger/Hasenclever	eine	Konflikt-Konstella-
tion,	die	eine	rein	ideelle	Elite	beinhaltet,	nicht	
berücksichtigt	–	obwohl	sie	selbst	einräumen,	dass	
„[...]	we	should	not	exclude	a priori the approp-
riateness	and	authenticity	of	religious	arguments	
which	[…]	call	the	faithful	into	armed	resistance“	
(Rittberger/Hasenclever	2000:	657).

c)	Die	Umdeutung	des	Konfliktes	dient	der	Mo-
tivation zu und Legitimation von gewaltsamem 
Vorgehen	zum	Erreichen	ebenjener	materiellen	
machtpolitischen	Zwecke.	

Es	wird	vermutet,	dass	die	gewalttätigen	Aus-
schreitungen	gegen	Muslime	im	Jahre	2012	durch	
Hetze seitens Ashin Wirathu und anderer Mönche 
befeuert waren (Human Rights Resource Cen-
tre2015:	349;	International	Crisis	Group	2014:	
8).	Fest	steht,	dass	die	konservativen	Mönche	
mit ihrer Propaganda gewaltsame Übergriffe auf 
Muslime	provozieren,	auch	wenn	sie	sich	gerne	
friedlich	geben.	Zu	längeren	Phasen	der	syste-
matischen Gewaltanwendung ist es derweil aber 
noch	nicht	gekommen.	Bisher	fanden	gewaltsame	
Übergriffe	nur	spontan,	etwa	nach	dem	verbreite-
ten Gerücht über die Vergewaltigung einer bud-
dhistischen Frau durch Muslime statt (Rakhine 
Inquiry	Commission	2013:	8).4	Rittberger/Hasen-
clever	würden	dies	damit	erklären,	dass	die	Eliten	
3 Auf die Möglichkeit, dass sich die Mönche durch 
ihre Propaganda selbst bereichern wollen, wird aufgrund 
mangelnder Anhaltspunkte nicht eingegangen.
4 Es gibt vereinzelt Spekulationen über einen syste-
matischen Charakter der Angriffe; da es nach 2012 aber 
relativ ruhig war, wird diese Theorie nicht weiter verfolgt.
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noch	nicht	zu	Gewalt	aufgerufen	haben,	sondern	
sich bisher mit Hasspredigten und Aufrufen zu 
Boykotten	begnügen.	

Ob die Elite eine gewaltsame Strategie ver-
folgt,	 hängt	 laut	 Rittberger/Hasenclever,	 wie	
erläutert,	von	der	Art	des	Konfliktes,	der	Opfer-
bereitschaft	der	Gruppenmitglieder,	den	Verwirk-
lichungschancen alternativer Strategien sowie 
der Unterstützung gewaltsamer Strategien durch 
die	breite	Gesellschaft	ab.	Im	Falle	Myanmars	
ist	es	allerdings	fraglich,	ob	die	buddhistisch-
nationalistischen Eliten überhaupt eine gewalt-
same Strategie verfolgen wollen.	Sieht	man	sie	
als	„Marionetten	der	alten	Militärregierung“	an,	
die	Chaos	säen	will,	wäre	eine	Strategie,	die	auf	
systematische	Gewaltanwendung	abzielt,	unan-
gebracht.	Die	Muslime	mit	gezielter	Gewaltan-
wendung	aus	dem	Land	zu	vertreiben,	würde	eher	
dazu	führen,	dass	die	buddhistische	Mehrheit	ih-
ren	Einfluss	noch	vergrößern	kann.	Dies	steht	im	
Widerspruch zu der möglichen Absicht der Mi-
litärs,	die	Gruppen	gegeneinander	aufzuspielen,	
um im Hintergrund weiterhin stärkste Macht des 
Landes	zu	bleiben.	Geht	man	dagegen	davon	aus,	
dass	die	buddhistisch-nationalistischen	Eliten	tat-
sächlich	nur	auf	den	Fortbestand	des	Buddhismus	
in	Myanmar	bedacht	sind,	wäre	eine	gewaltsame	
Strategie	theoretisch	sinnvoll,	um	die	Muslime	
zu	vertreiben	oder	gar	auszurotten.	Praktisch	ist	
es	aber	fraglich,	ob	die	Eliten	einen	für	den	Bud-
dhismus	so	drastischen	Schritt	wagen	würden.	
So	betont	etwa	U.	Wirathu	regelmäßig,	dass	er	
und seine Gefolgschaft Gewalt ablehnen (You-
tube	–	Rohingya	Video	News	2013).	Natürlich	
ist dies keine wirkliche Garantie für gewaltfreie 
Absichten.	Eine	gewaltfreie,	wenn	auch	aggres-
sive	Strategie	bleibt	aber	nicht	auszuschließen.

These	2	kann	im	Falle	Myanmars	folglich	
nicht	uneingeschränkt	zugestimmt	werden.	Es	
lässt	sich	eine	Reduzierung	des	Konfliktes	auf	
ethnische	Differenzen	durch	die	buddhistisch-
nationalistischen	Eliten	feststellen.	Diese	enthält	
aber	nicht	nur	religiöse,	sondern	auch	rassisti-
sche	Elemente.	Ob	die	Eliten	dabei	materielle	
bzw.	machtpolitische	Bereicherung	–	sei	es	für	
sich selbst oder indirekt für die Militärs – oder 
lediglich den Schutz der buddhistischen Kultur 
im	Sinne	haben,	kann	nicht	abschließend	geklärt	
werden.	Da	die	Eliten	bisher	noch	nicht	zu	Gewalt	
aufgerufen	haben,	kann	auch	über	die	Verfolgung	
einer gewaltsamen Strategie nur spekuliert wer-
den.

Ergebnis der Analyse

Rittberger/Hasenclever	beabsichtigen	mit	ihrem	
Modell,	die	Rolle	von	Religion	in	(innerstaatli-
chen)	bewaffneten	Konflikten	anhand	der	Ent-
scheidungen	von	Eliten	zu	erklären.	Abgesehen	
von	jeglichen	Spekulationen	über	eine	mögliche	
gewaltsame	Strategie,	ist	es	in	Myanmar	aber	
bisher zu keiner Aufforderung zu Gewalt seitens 
der	Eliten	gekommen;	es	stehen	sich	derzeit	keine	
dauerhaft	bewaffneten	Gruppen	gegenüber.	Ge-
nau diese Situation ist aber Ausgangspunkt für 
Erklärungs-	sowie	Lösungsansätze	des	von	Ritt-
berger/Hasenclever	vorgeschlagenen	Modells.
Gleichzeitig formulieren die Autoren die Absicht 
der	 „identification	 of	 conditions	 for	 peaceful	
conflict	management	and	settlement“	sowie	der	
„prevention	of	violence,	or,	when	it	occurs,	[…]	
its	early	 termination“	(Rittberger/Hasenclever	
2000:	650).	Ein	Modell,	das	sich	auf	(dauerhaft)	
bewaffnete	Konflikte,	 die	 auf	 dem	Aufruf	 zu	
systematischer	Gewalt	seitens	politischer	Eliten	
basieren,	beschränkt,	blendet	vorgängige	unsys-
tematische	Gewaltausbrüche	aus.	„Prävention“	
bedeutet	 aber,	 gerade	 bei	 solchen	 Vorstufen	
anzusetzen,	aktiv	zu	werden,	eben	bevor es zu 
systematischer	Gewaltanwendung	kommt.	Ein	
„friedliches	Konflikt-Management“	sollte	zudem	
auch	Faktoren	wie	„[…]	population	dislocations,	
damage	and	distortions	to	social	networks,	da-
mage	and	destruction	to	[…]	infrastructure,	[…]	
psychological	trauma	to	individuals	and	adverse	
changes	[…]“	(Anderson	2012:	37)	berücksichti-
gen	und	einen	Konflikt	nicht	nur	an	dem	Einsatz	
von	Gewalt	bemessen.	Anstatt	abzuwarten,	ob	
Eliten den entscheidenden Schritt der Gewaltan-
wendung	wagen,	sollte	schon	eine	vorausgehende	
Radikalisierung	der	Rhetorik	Anlass	zu	Beun-
ruhigung	und	eventueller	Gegenrhetorik	sein.	So	
könnte	man,	ähnlich	wie	die	Dialogstrategie	es	
vorschlägt,	gemäßigte	Stimmen	in	der	Gesell-
schaft,	wie	etwa	den	Mönch	Kaylar	Sa	(Fischer	
2013),	stärken	–	dies	sollte	vor dem Gewaltaus-
bruch	geschehen.	Darüber	hinaus	muss	aber	auch	
bei	den	Vorurteilen	der	Bevölkerung	angesetzt	
werden.	Der	Hinweis	der	Autoren,	dass	„[...]	de-
cisions and actions of domestic elites often deter-
mine whether political disputes veer toward war 
or	peace“	(Rittberger/Hasenclever	2000:	651),	
impliziert,	dass	Eliten	bewaffnete	Konflikte	oder	
gar Kriege auslösen	können.	Wie	festgestellt,	gibt	
es	keine	systematische	Gewalt	ohne	Eliten.	Aber	

ebenso	gilt,	dass	„[...]	without	mobilized	groups,	
leaders	are	unable	to	organize	a	fight“	(Ebd.:	649).
Für	eine	Lösung	des	Konfliktes	muss	man	deshalb	
bei dessen Ursachen	ansetzen.	Warum	lassen	sich	
Gruppen	überhaupt	mobilisieren?	Rittberger/Ha-
senclever	haben	selbst	festgestellt,	dass	Eliten	in	
ihrer	der	Mobilisierung	dienenden	Propaganda-
rhetorik	eingeschränkt	sind,	insofern	als	sie	„[…]	
ihre Anhänger von der Richtigkeit ihrer Situati-
onsinterpretation und der Angemessenheit ihrer 
Handlungsprogramme	überzeugen	[müssen]	und	
[…]	mithin	immer	anfällig	für	Gegenargumen-
te	[bleiben]	[…]“(Rittberger/Hasenclever	2005:	
140).	Gegenargumente	gegen	eine	radikale	Stra-
tegie	sollten	im	friedlichen	Buddhismus	zu	Hauf	
zu	finden	sein.	Die	Tatsache,	dass	sich	große	Teile	
der	Rakhaing-Bevölkerung	dennoch	von	der	radi-
kalen	Rhetorik	der	Eliten	mitreißen	lassen,	spricht	
dafür,	dass	sie	schon	vorher	Vorurteile	hegten.	
Es	konnte	dargelegt	werden,	dass	dies	auf	das	
stetig	gewachsene,	historisch	verwurzelte	Denken	
in	ethnischen	Dimensionen	zurückzuführen	ist.	
Im	Falle	Myanmars	scheinen	also	gerade	jene	
Faktoren für ein angemessenes und umfassendes 
Verständnis	des	Konfliktes	eine	Rolle	zu	spielen,	
die	Rittberger/Hasenclever	aus	Gründen	der	Ver-
einfachung	ausblenden:

„These	factors	include,	inter	alia,	[…]	the	charac-
teristics	of	the	involved	parties,	their	historical	
experiences	with	each	other,	[…]	and	the	broa-
der	social	environment	of	the	parties,	that	is,	the	
national	and	transnational	contexts	in	which	the	
conflict	is	embedded“	(Rittberger/Hasenclever	
2000:	650).

Berücksichtigt	man	diese	Faktoren,	zeigt	sich,	
dass	der	Konflikt	in	Myanmar	historisch	aus	öko-
nomischen	Spannungen	hervorging.	Da	die	Kon-
kurrenzsituation	der	Arbeiter	im	buddhistisch-
muslimischen	Grenzgebiet	jedoch	weiter	bestand	
und sich auch die wirtschaftliche Lage nicht bes-
serte,	kam	es	zunehmend	zu	ethnischer	Identitäts-
stiftung	in	Abgrenzung	zu	den	Bengali-Muslimen.	
Aus	finanziellem	Neid,	gepaart	mit	mangelnder	
Integration	der	Minderheit,	entwickelte	sich	im	
Laufe	der	Zeit	unter	den	Rakhaing-Buddhisten	
eine	tiefe	Abneigung	gegenüber	Muslimen	an	sich,	
die durch gegenseitiges Misstrauen und Vorurteile 
geprägt	ist	(Rakhine	Inquiry	Commission2013:	
iii;	International	Crisis	Group	2014:	16;	Leider	
2014:	76).	Die	Abneigung	steigert	sich	mitunter	

in	eine	regelrechte	Angst	vor	„Islamisierung“.	
Diese Entwicklung wird zwar durch die radikale 
Propaganda	buddhistisch-nationalistischer	Eliten	
verstärkt,	ihre	Ursachen	bestehen	aber	auch	ohne	
diese	weiter.	Somit	sollte	nicht	nur	bei	den	Eliten	
angesetzt	werden,	wenngleich	ihre	Rolle	nicht	zu	
unterschätzen	ist;	die	Einstellung	der	Bevölkerung	
müsste	sich	ändern.	Dabei	ist	es	nicht	hilfreich,	
religiöse Überzeugungen als nebensächlich zu 
behandeln,	da	dies	nicht	der	politischen	Realität	
ethnischer	Identitätsstiftung	in	Myanmar	gerecht	
wird.	Dennoch	können	auch	Elemente	von	Ritt-
berger/Hasenclevers	Dialogstrategie	hilfreich	und	
zielführend	sein.

Es muss die Integration zwischen den beiden 
Volksgruppen gefördert und Misstrauen abgebaut 
werden.	Hier	können	 international	anerkannte	
Religionsorganisationen,	wie	von	den	Autoren	
vorgeschlagen,	neue	Kommunikationswege	be-
reitstellen und den Parteien grundlegende Werte 
nahelegen.	Zudem	muss	ein	jeder	Dialog	stets	
„[…]	durch	ökonomische	und	soziale	Entwick-
lungsstrategien	–	soweit	möglich	–	[…]“	(Ritt-
berger/Hasenclever	2005:	140f)	ergänzt	werden.	
Sprachliche	Barrieren	müssen	überwunden	und	
Analphabetismus	reduziert	werden,	um	dem	Ver-
breiten	falscher	Gerüchte	vorzubeugen.	Darüber	
hinaus	gilt	es,	extremistische	Rhetorik	zu	bekämp-
fen,	zum	einen	durch	strafrechtliche	Ermittlung	
gegen	jene,	die	sie	benutzen,	zum	anderen	durch	
Aufklärung	 der	 Bevölkerung	 (Rakhine	 Inqui-
ry	Commission	2013:	v).	Ein	funktionierendes	
Rechtssystem	ist	unabdingbar,	welches	die	Ver-
folgung	jeglicher	Straftaten	garantiert,	Korruption	
eindämmt	und	so	das	Vertrauen	der	Bürger	sichert.

Solange	aber	die	Forderung	der	„Rohingya“	
nach	Staatsbürgerschaft	weiter	die	Buddhisten	
provoziert und das Verhältnis der beiden Gruppen 
strapaziert,	ist	eine	Entspannung	der	Lage	nur	
schwer	möglich.	Die	International Crisis Group 
schlägt	daher	vor,	die	Muslime	im	Norden	Rak-
haings	davon	zu	überzeugen,	von	der	polarisie-
renden	„Rohingya“-Identifizierung	abzusehen	–	
gesetzt,	dass	sie	trotzdem	die	Staatsbürgerschaft	
erhalten	können:

„Muslim	leaders	could	be	ready	to	drop	their	in-
sistence	on	the	Rohingya	term,	provided	there	
was	a	clear	and	credible	pathway	to	full	citizen-
ship,	and	that	they	were	not	required	to	identify	
as	‘Bengali’.	That	is,	 they	would	be	offered	ci-
tizenship	under	 an	 alternative	 identity	marker	
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[…].Possibilities	that	have	been	mooted	include	
‘Myanmar	Muslim’,	‘Rakhine	Muslim’	or	sim-
ply	‘Myanmar’“(International	Crisis	Group	2014:	
32).

Fazit

Rittberger/Hasenclever	 haben	 schlüssig	 die	
Schwächen von Primordialismus sowie Instru-
mentalismus dargelegt und damit die Notwen-
digkeit einer neuen Perspektive zur Erforschung 
der	Rolle	von	Religion	in	Konflikten.	Ihr	konst-
ruktivistischer	Ansatz	birgt	großes	Potenzial,	da	
er	einen	Einfluss	religiöser	Überzeugungen	auf	
Konflikte	nicht	verkennt	und	dennoch	der	empiri-
schen Feststellung eines überwiegend materiellen 
Konfliktcharakters	gerecht	wird.	Die	Vorstellung	
von Realität und Identität als konstruiert und das 
Konzept	der	intersubjektiven	Strukturen	machen	
den	Einfluss	von	Religion,	Nationalität	und	Eth-
nizität	auf	Akteure	nachvollziehbar.	Sie	erklären	
plausibel,	wie	sich	in	Myanmar	eine	„Rohingya“-
Identität entwickeln konnte und warum dies der 
buddhistischen	Mehrheit	missfällt.	Obwohl	die	
Autoren aber neben Religion weitere intersub-
jektive	Strukturen	identifizieren,	wird	in	ihrem	
konkreten Modellvorschlag Religion als Faktor 
isoliert	betrachtet.	Dies	birgt	die	Gefahr,	die	enge	
Verbindung	von	Religion	zu	Ethnizität	bzw.	Iden-
tität	auszublenden,	die	ihrerseits	eng	verwandte	
Konzepte	sind.	Darüber	hinaus	werden	histori-
sche	Aspekte	sowie	gesellschaftliche	Dynamiken	
aus	Gründen	der	Vereinfachung	ausgeblendet.	In	
Myanmar	würde	so	der	hohe	Grad	der	Identifizie-
rung über ethnische Aspekte unterschätzt und als 
politische Realität nicht ausreichend berücksich-
tigt.	Die	These,	religiös	aufgeladene	Konflikte	
hätten	materielle	Ursprünge,	hat	sich	im	Falle	
Myanmars	zwar	theoretisch	bestätigt.	Rittberger/
Hasenclever	ziehen	daraus	jedoch	die	praktische	
Konsequenz,	der	betroffenen	Bevölkerung	im	
Dialog die Nebensächlichkeit religiöser Werte 
nahezulegen,	um	den	Konflikt	zu	lösen.	Dies	hat	
sich	angesichts	der	politischen	Realität	in	Myan-
mar	als	wenig	vielversprechend	herausgestellt.	Es	
muss nach verschiedenen Graden der historischen 
Verwurzelung	eines	Bedeutungszuwachses	eth-
nischer/religiöser	Faktoren	differenziert	werden.	
In	Myanmar	ist	dieser	spätestens	zu	Zeiten	der	
Kolonisierung	zu	finden	und	hat	faktisch	ökono-
mische Ursachen – zumindest teilweise – durch 
kulturell-ethnische	ersetzt.

Zudem	setzt	Rittberger/Hasenclevers	Ansatz	
in seinem engen Fokus auf Eliten einen Aufruf 
zu	Gewalt	durch	ebenjene	voraus,	um	Religion	
als intervenierende Variable charakterisieren zu 
können.	Dies	vermag	möglicherweise,	bürger-
kriegsartige	Zustände	mit	religiöser	Aufladung	
zu	erklären	und	gegebenenfalls	zu	lösen.	Es	cha-
rakterisiert	aber	die	Geschehnisse	in	Myanmar,	
wo	Gewalt	bisher	eher	unsystematisch	auftrat,	als	
nicht	würdig,	als	Konflikt	ernst	genommen	und	
behandelt	zu	werden.	Dies	wird	dem	Anspruch,	
auch	präventiv	Wirkung	zu	entfalten,	nicht	ausrei-
chend	gerecht,	zudem	werden	hierdurch	andere,	
über die Anwendung von Gewalt hinausgehende 
Konfliktanzeichen	nicht	ausreichendberücksich-
tigt.

Dennoch könnten sich Teile der von Rittber-
ger/Hasenclever	vorgeschlagenen	Dialogstrategie	
auch	präventiv	als	nützlich	erweisen,	wenn	etwa	
internationale Religionsorganisationen vor einer 
potenziellen	Eskalation	des	Konfliktes	vertrau-
ensstiftend wirken und Kommunikation erleich-
tern.	Dies	muss	jedoch	erst	ein	praktischer	Test	
bestätigen.	

Die Überprüfung des Erklärungspotenzials 
des konstruktivistischen Ansatzes von Andreas 
Rittberger und Volker Hasenclever bezüglich der 
Rolle	von	Religion	in	Konflikten	am	Beispiel	
der	Auseinandersetzungen	zwischen	Buddhisten	
und	Muslimen	in	Myanmar	ergibt	ein	durchwach-
senes	Ergebnis.	Während	die	Grundannahmen	
von	hohem	Erklärungspotenzial	zeugen,	wird	das	
konkrete,	sehr	reduzierte	Modell	dem	vielschich-
tigen	Konfliktgegenstand	in	Myanmar	und	damit	
Rittberger/Hasenclevers	Feststellung,	Ursprünge	
und	Dynamik	ethnopolitischer	Konflikte	seien	
höchst	komplex,	nicht	gerecht.	Eine	Auswirkung	
von Religion auf Konfliktverhalten wird zwar 
nicht	bezweifelt.	Ein	umfassendes	Studium	his-
torischer und gesellschaftlicher Entwicklungen 
lässt	aber	im	Falle	Myanmars	deutlich	werden,	
dass Religion in Verbindung mit Ethnizität durch 
historische Verfestigung de facto auch als Konflik-
tursache	wirken	kann,	was	bei	Lösungsstrategien	
entsprechend als politische Realität berücksich-
tigt	werden	sollte.    
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Abstract

Frieden ist für den Heiligen Stuhl eines der größten 
außenpolitischen Ziele. Folgerichtig war der Heilige Stuhl 
einer der entschiedensten Gegner der Militäreinsätze der 
Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten im ersten und 
zweiten Irakkrieg. Doch seit dem Aufkommen des „Islamischen 
Staates“ im Irak und Syrien ab 2014 spricht sich der Heilige 
Stuhl nicht mehr gegen Militäraktionen aus, er scheint sie 
sogar zu befürworten. In dieser Arbeit soll deshalb die Frage 
beantwortet werden, warum sich die Einstellung des Heiligen 
Stuhls geändert hat. Da die Lehre vom gerechten Krieg die 
Grundlage des außenpolitischen Handelns des Heiligen Stuhls 
darstellt, wird diese zur Erklärung des Einstellungswandels 
herangezogen. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass 
der Heilige Stuhl sich in allen drei Irakkonflikten an der Lehre 
vom gerechten Krieg orientiert hat. Im Gegensatz zum ersten 
und zweiten Irakkrieg sind die Bedingungen eines gerechten 
Krieges für den Heiligen Stuhl im neuen Irakkonflikt jedoch 
erfüllt.
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Einleitung

Seit	2014	erobert	der	„Islamische	Staat“	Teile	des	
Iraks	und	Syriens	und	verübt	dort	Grausamkeiten	
an	der	Bevölkerung.	Papst	Franziskus	forderte	
daraufhin:	 „Grausame	Angreifer	 wie	 im	 Irak	
müssen	gestoppt	werden“	(Ansaldo/Finger	2014).	
Und der Ständige Vertreter des Heiligen Stuhls 
bei	den	Vereinten	Nationen,	Erzbischof		Tomasi,	
präzisierte,	„eine	Militäraktion	[sei]	vielleicht	in	
diesem	Moment	nötig“	(Radio	Vatikan	2014).	Auf	
den	ersten	Blick	überraschen	diese	Aussagen,	da	
der Heilige Stuhl sich sowohl vor dem ersten als 
auch vor dem zweiten Irakkrieg vehement gegen 
eine	militärische	Lösung	ausgesprochen	hatte.

Folgerichtig	stellt	sich	die	Frage,	wie	sich	das	
Verhalten	des	Heiligen	Stuhls	in	den	Irakkonflik-
ten	erklären	lässt.	Die	theoretische	Grundlage	der	
Beantwortung	dieser	Frage	soll	die	Lehre	vom	
gerechten	Krieg	 bilden,	 die	 der	Heilige	 Stuhl	
vertritt,	wie	sich	im	Katechismus	der	Katholi-
schen	Kirche	(KKK)	aus	dem	Jahre	1992	zeigt.	
Dort heißt es nach der Aufführung von Kriterien 
zur	Rechtfertigung	eines	Krieges:	„Dies	sind	die	
herkömmlichen	Elemente,	die	in	der	sogenannten	
Lehre	vom	‚gerechten	Krieg‘	angeführt	werden“	
(KKK	2309).

Hierzu soll zuerst allgemein in die Lehre 
vom	gerechten	Krieg	eingeführt	werden,	bevor	
die einzelnen Kriterien der Lehre vom gerechten 
Krieg im Verständnis des Heiligen Stuhls erläu-
tert	werden.	Diese	theoretische	Grundlage	wird	
dann in chronologischer Reihenfolge auf die drei 
Irakkonflikte	angewandt,	um	das	Verhalten	des	
Heiligen	Stuhls	zu	erklären.

Die Lehre vom gerechten Krieg und der 
Heilige Stuhl

Die Lehre vom gerechten Krieg ist eine normative 
Theorie,	welche	sich	dem	idealistischen	Libera-
lismus	zuordnen	lässt.	Die	Ursprünge	der	Lehre	
lassen sich bis in die griechische Antike hinein 
zurückverfolgen und sind seit damals erstaunlich 
kontinuierlich	in	der	Ideengeschichte	anzufinden	
(Jensen	 2015:	 13).	Grundaussage	 der	Theorie	
ist,	dass	Kriege	nötig	und	gerecht	sein	können.	
Dies	ist	dann	der	Fall,	wenn	sie	der	(Wieder-)
Herstellung	des	Friedens	dienen	(Jensen	2015:	
15).	Damit	wendet	sich	die	Theorie	klar	gegen	
den	Radikalpazifismus.	Typischerweise	werden	
die einzelnen Punkte in drei Kategorien unter-

teilt:	ius ad bellum	(das	Recht	zum	Krieg),	ius in 
bello	(das	Recht	im	Krieg),	ius post bellum (das 
Recht	nach	dem	Krieg)	(Werkner/Liedhegener	
2009:	10).	Für	die	Beantwortung	der	Forschungs-
frage ist lediglich das ius ad bello entscheidend,	
deshalb sollen im Folgenden ius in bello und ius 
post bellum	nicht	weiter	behandelt	werden.	Seit	
der griechischen Antike haben eine Reihe von 
Denkern	verschiedene	Kriterien	für	den	Beginn	
eines	gerechten	Krieges	entworfen	(Jensen	2015:	
13).	Völkerrechtliche	Relevanz	hat	die	Lehre	vom	
gerechten	Krieg	zum	Beispiel	durch	das	Kon-
zept der Responsibility to Protect,	welche	von	
vielen Staaten anerkannt wird und bereits in Si-
cherheitsratsresolutionen erwähnt wurde (Jensen 
2015:	17).

Auch das Christentum blickt beginnend mit 
dem	Heiligen	Augustinus	im	4.	Jahrhundert	n.Chr.	
auf eine lange Tradition des Denkens über den 
gerechten	Krieg	zurück	(Hogan	2012:	960).	Diese	
Tradition	hat	bis	in	die	Neuzeit	überdauert.	So	hat	
der Heilige Stuhl im Katechismus der Katholi-
schen Kirche eigene Kriterien für den gerechten 
Krieg	entworfen.	Wie	die	Überschrift	des	Dritten	
Kapitels „Aufrechterhaltung des Friedens“ zum 
5.Gebot	„Du	sollst	nicht	töten“	des	Katechismus	
der	Katholischen	Kirche	zeigt,	ist	auch	für	den	
Heiligen Stuhl das Führen eines gerechten Krie-
ges	nur	zum	Zwecke	des	Friedens	möglich.	Nach	
Absatz	2308	des	Katechismus	haben	die	Nationen	
ein Recht auf eine „sittlich erlaubte Verteidigung“ 
(KKK	2308).	Dies	ist	der	Fall,	da	es	„noch	kei-
ne	zuständige	internationale	Autorität	gibt,	die	
mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet ist“ 
(KKK	2308).	Die	Bedingungen	für	diesen	gerech-
ten	Krieg	werden	nun	im	Absatz	2309	explizit	
aufgeführt.

Erstens muss ein gerechter Grund für den 
Krieg	vorliegen.	Dazu	heißt	es:	„Der	Schaden,	
der	der	Nation	oder	der	Völkergemeinschaft	[…]	
zugefügt	wird,	muß	sicher	feststehen,	schwerwie-
gend	und	von	Dauer	sein“	(KKK	2309).	Zweitens	
darf	der	Krieg	nur	das	letzte	Mittel	sein,	nach-
dem alle anderen zivilen Mittel ausgeschöpft sind 
und	keine	Wirkung	gezeigt	haben	(KKK	2309).	
Drittens „muß ernsthafte Aussicht auf Erfolg 
bestehen“(KKK	2309).	Viertens	müssen	die	ge-
wählten	Mittel	angemessen	sein,	d.h.	sie	dürfen	
keine	„Schäden	und	Wirren	mit	sich	bringen,	die	
schlimmer sind als das zu beseitigende Übel“ 
(KKK	2309).	Vom	Verteidiger	wird	 also	 eine	
Abwägung der Mittel und des Schadens erwar-
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tet.	Fünftens	und	letztens	darf	der	Krieg	nur	mit	
Zustimmung einer legitimen Autorität begonnen 
werden.	Hierzu	heißt	es	etwas	unkonkret,	„die	
Beurteilung	[…]	komm[e]	dem	klugen	Ermessen	
derer	zu,	die	mit	der	Wahrung	des	Gemeinwohls	
betraut	sind“(KKK	2309).

Diese fünf Kriterien entsprechen beinahe de-
ckungsgleich dem Konzept der Responsibility 
to Protect,	welches	sich	aus	sechs	Kriterien	zu-
sammensetzt:	gerechter	Grund,	letzter	Ausweg,	
Aussicht	auf	Erfolg,	Angemessenheit	der	Mittel,	
legitime Autorität und ehrliche Intentionen (In-
ternational Commission on Intervention and State 
Sovereignty	2001:	32).	Lediglich	die	Bedingung	
der	ehrlichen	Intentionen	wird	nicht	explizit	im	
Katechismus	genannt.	Trotzdem	kann	davon	aus-
gegangen	werden,	dass	der	Heilige	Stuhl	in	sei-
nem	Verhalten	auch	diesen	Faktor	berücksichtigt.	
Schließlich	hat	bereits	Thomas	von	Aquin,	der	
christliche Vordenker der Lehre vom gerechten 
Krieg,	ehrliche	Intentionen	als	Teil	der	katho-
lischen Lehre vom gerechten Krieg aufgeführt 
(Hogan	2012:	961).	Zudem	werden	wir	in	den	
Fällen	des	Irakkonflikts	sehen,	dass	der	Heilige	
Stuhl durchaus mit dem Zweifel an ehrlichen In-
tentionen	argumentiert,	um	einen	Krieg	als	unge-
recht	darzustellen.

Die Lehre vom gerechten Krieg im ersten 
Irakkrieg

Nachdem	der	Irak	Mitte	1990	in	Kuwait	einmar-
schiert	war,	begann	eine	Koalition	am	16.	Januar	
1991	angeführt	von	den	Vereinigten	Staaten	auf	
Seiten	Kuwaits	militärisch	in	den	Konflikt	ein-
zugreifen.	Trotz	eines	Mandats	des	UN-Sicher-
heitsrats und damit einer legitimen Autorität im 
Sinne der Lehre vom gerechten Krieg wandte 
sich der Heilige Stuhl gegen einen Militäreinsatz 
und begründete dies auch im Sinne der Lehre 
vom	gerechten	Krieg.	Dies	zeigt	sich	sehr	klar	in	
folgendem	Zitat	Papst	Johannes	Paul	II.:

“Das Licht Christi ist mit den gequälten Natio-
nen	des	Nahen	Ostens.	Für	den	Persischen	Golf	
warten	wir	zitternd	darauf,	dass	sich	die	Drohung	
der	Waffen	zerstreut.	Mögen	die	Verantwortlichen	
die	Überzeugung	gewinnen,	dass	der	Krieg	ein	
Abenteuer ohne Wiederkehr ist“ (Papst Johannes 
Paul	II.	2010,	zitiert	nach	Rotte	2014:	296).

Ausschlaggebend für diese Haltung des Heili-

gen Stuhls war vor allem die Angst vor einer 
regionalen	Eskalation	des	Konflikts	nach	einem	
militärischen	Eingreifen	(Rotte	2014:	295).	Man	
glaubte	also,	dass	ein	militärisches	Eingreifen	
wie	im	Katechismus	in	Absatz	2309	formuliert	
größere Schäden mit sich bringen werde als das 
zu	beseitigende	Übel.	Zudem	war	die	Befürch-
tung,	dass	eine	solche	regionale	Eskalation	auch	
die christliche Minderheit im Irak gefährden 
könnte	 (Nicholson	2004).	Die	Bedingung	der	
Angemessenheit der Mittel war somit für den 
Heiligen	Stuhl	 nicht	 erfüllt.	Zudem	zweifelte	
Papst	Johannes	Paul	II.	an	den	ehrlichen	Inten-
tionen	der	Vereinigten	Staaten:	Ging	es	wirklich	
um die Rettung Kuwaits oder waren stattdessen 
wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend für die 
militärische	Intervention	(Sommeregger	2011:	
221)?	All	diese	Gründe	führten	dazu,	dass	der	
Heilige Stuhl den zweiten Golfkrieg nicht als 
gerechten	Krieg	ansah.

Die Lehre vom gerechten Krieg im zweiten 
Irakkrieg

Im	 Vorfeld	 des	 zweiten	 Irakkrieges,	 welcher	
im	März	2003	mit	der	Invasion	amerikanischer	
Truppen	 in	den	Irak	begann,	entwickelte	sich	
der Heilige Stuhl für die Medien zu einem der 
entschiedensten	Gegner	George	W.	Bushs.	Von	
Pazifisten	wurde	das	„Nein	zum	Irakkrieg“	des	
Heiligen	Stuhls	jedoch	oft	falsch	aufgefasst:	Der	
Heilige	Stuhl	vertrat	keine	radikalpazifistische	
Ablehnung	jedes	Krieges.	Vielmehr	wurde	die	
Rechtfertigung des Irakkrieges auf Grundlage der 
Lehre vom gerechten Krieg kritisiert (Nicholson 
2004;	Sommeregger	2011:	298).

Für den Heiligen Stuhl bestanden Zweifel an 
einigen	Bedingungen	für	das	ius ad bellum der 
Lehre	vom	gerechten	Krieg.	Wie	bereits	im	ersten	
Irakkrieg	zweifelte	Papst	Johannes	Paul	II.	an	der	
Verhältnismäßigkeit eines Militäreinsatzes und 
machte	auf	die	Folgen	für	die	irakische	Bevölke-
rung	aufmerksam.	Wiederum	spielte	auch	hier	die	
Sorge um die christliche Minderheit im Irak eine 
Rolle	(Sommeregger	2011:	222f.).	Bezeichnend	
für diese Position sind die Worte Papst Johannes 
Paul	II.	beim	Neujahrsempfang	des	Diplomati-
schen	Korps	im	Januar	2003:

„Die Charta der Vereinten Nationen und das 
Völkerrecht	erinnern	daran,	dass	der	Krieg,	auch	
wenn es um die Sicherung des Gemeinwohls 
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geht,	nur	im	äußersten	Fall	und	unter	sehr	strengen	
Bedingungen	gewählt	werden	darf,	ohne	dabei	die	
Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung während 
und nach den Kampfhandlungen zu vergessen“ 
(Papst	Johannes	Paul	II.	2003).

Noch schwerer als die Zweifel an der Verhältnis-
mäßigkeit	wogen	jedoch	zwei	weitere	Argumen-
te,	welche	die	Position	des	Heiligen	Stuhls	zum	
Irakkrieg	prägten.	Zum	einen	vertrat	der	Heilige	
Stuhl	im	Gegensatz	zur	US-Regierung	die	Auffas-
sung,	dass	ein	militärischer	Einsatz	nur	durch	eine	
UN-Sicherheitsratsresolution	legitimiert	werden	
könne.	Immer	wieder	versuchen	der	Heilige	Stuhl	
und andere Vertreter der Katholischen Kirche die 
Rolle der internationalen Gemeinschaft zu stärken 
und kritisieren unilaterale militärische Aktionen 
(Rotte	2014:	299;	Sommeregger	2011:	223–229).	
So sagte beispielsweise der vatikanische Außen-
minister	Erzbischof		Tauran	am	9.September	2002	
gegenüber der italienischen Tageszeitung Avveni-
re,	dass	ein	von	der	internationalen	Gemeinschaft	
möglicherweise für angebracht gehaltener Einsatz 
von Gewalt nur durch die Vereinten Nationen le-
gitimiert	werden	könne	(Nicholson	2004).	Der	
Heilige	Stuhl	hielt	also	auch	die	Bedingung	der	
legitimen Autorität im Vorfeld des Irakkrieges 
für	nicht	erfüllt.

Zum anderen und wohl am wichtigsten in der 
Argumentation des Heiligen Stuhls war die Auf-
fassung,	dass	noch	nicht	alle	möglichen	Mittel	
zur	Konfliktlösung	ausgeschöpft	waren.	Inner-
halb der Kurie wurde weiterhin auf regelmäßige 
Inspektionen und diplomatische Lösungen ge-
setzt	(Nicholson	2004;	Sommeregger	2011:	223,	
227).	Dies	machte	der	Ständige	Botschafter	des	
Heiligen Stuhls bei der UN in einer Sitzung des 
UN-Sicherheitsrats	klar:

„The	Holy	See	is	convinced	that	even	though	the	
process	of	inspections	appears	somewhat	slow,	it	
still remains an effective path that could lead to 
the	building	of	a	consensus	[…].	The	Holy	See	is	
therefore of the view that it is also the proper path 
[…]	which	[…]	could	provide	the	basis	for	a	real	
and	lasting	peace.	On	the	issue	of	Iraq,	the	vast	
majority	of	the	international	community	is	calling	
for a diplomatic resolution of the dispute and for 
exploring	all	avenues	for	a	peaceful	settlement.	
That	call	should	not	beignored”	(Migliore	2003).

In	der	Kurie	wurden	dazu	auch	Stimmen	laut,	die	

ohne abgeschlossenen Inspektionsprozess keinen 
Beweis	zur	Rechtfertigung	einer	militärischen	Ak-
tion	vonseiten	der	USA	sahen	(Nicholson	2004).	
Danach wäre ohne Ausschöpfung dieses diplo-
matischen Mittels auch nicht vom Vorliegen eines 
gerechten	Grundes	für	den	Krieg	auszugehen.

Auch	wenn	schließlich	alle	Bemühungen	des	
Heiligen Stuhls für eine friedliche Lösung des 
Konflikts	scheiterten,	demonstrierte	der	Heili-
ge Stuhl mit seiner entschiedenen Haltung doch 
seinen	großen	moralischen	Einfluss	und	mach-
te es den Regierenden wie Gerhard Schröder in 
Deutschland	einfacher,	sich	nicht	am	Krieg	zu	
beteiligen	(Ring-Eifel	2004:	16;	Sommeregger	
2011:	 235).	Außerdem	 trägt	 die	 Position	 des	
Papstes	dazu	bei,	dass	der	Irakkrieg	nicht	als	Re-
ligionskrieg,	sondern	als	Krieg	der	Koalition	der	
Willigen gegen den Irak wahrgenommen wird 
(Nicholson	2004;	Sommeregger	2011:	238).

Die Lehre vom gerechten Krieg und der 
Irakkonflikt seit 2014

Die	Befürchtungen	des	Heiligen	Stuhls	hinsicht-
lich der Folgen des Krieges im Irak bewahrheite-
ten	sich,	als	2014	die	Terrororganisation	„Islami-
scher	Staat“	weite	Gebiete	des	Iraks	und	Syriens	
unter ihre Kontrolle brachte und Gräuel gegen die 
Zivilbevölkerung	verübte.	Daraufhin	begannen	
die USA mit Unterstützung einiger arabischer 
Staaten	Luftschläge	gegen	den	IS	zu	führen.	Im	
Gegensatz zur Haltung des Heiligen Stuhls in 
den ersten beiden Irakkriegen äußerten Vertreter 
des Heiligen Stuhls und auch der Papst verhalten 
Zustimmung	dazu.	So	sagte	beispielsweise	der	
Botschafter	des	Heiligen	Stuhls	im	Irak,	Erzbi-
schof	Lingua,	dass	die	Luftschläge	ausgeführt	
werden	müssten,	da	sonst	der	„Islamische	Staat“	
nicht	gestoppt	werden	könne	(Allen	Jr.	2014).	Es	
stellt	sich	somit	die	Frage,	wie	die	neue	Haltung	
des Heiligen Stuhls mit der Lehre vom gerechten 
Krieg	begründet	werden	kann.

Wie	das	Zitat	Linguas	bereits	zeigt,	sieht	der	
Heilige Stuhl keine diplomatischen Möglichkei-
ten	oder	andere	mildere	Mittel,	welche	den	„Isla-
mischen Staat“ von der Verübung von Grausam-
keiten	abhalten	könnten.	Militärische	Aktionen	
stellen	somit	den	letzten	Ausweg	dar,	nachdem	
Verhandlungen mit dem IS schlicht und einfach 
unmöglich	sind.	Des	Weiteren	sieht	der	Heilige	
Stuhl	auch	in	der	Bedingung	der	legitimen	Auto-
rität	kein	absolutes	Hindernis	mehr.	Der	Heilige	
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Stuhl würde natürlich eine internationale Lösung 
bevorzugen,	welche	durch	die	UN	legitimiert	ist.	
Dies zeigt sich an den ständigen Appellen von 
Papst Franziskus an die internationale Gemein-
schaft,	wie	zum	Beispiel	der	Osterbotschaft	am	
5.	April	2015,	in	der	es	bezogen	auf	den	Irak	und	
Syrien	heißt:	„Möge	die	internationale	Gemein-
schaft angesichts der ungeheuren humanitären 
Tragödie im Inneren dieser Länder und des Dra-
mas zahlreicher Flüchtlinge nicht untätig blei-
ben“	(Papst	Franziskus	I.	2015b).	Da	eine	solche	
internationale	Lösung	jedoch	kaum	zu	erreichen	
scheint,	rückte	der	Heilige	Stuhl	von	der	absolu-
ten Unumgänglichkeit einer Legitimation durch 
die	UN	ab.	Ist	die	Situation	so	dringlich	wie	im	
Falle	des	Iraks,	könnten	zumindest	in	kleinem	
Umfang auch unilaterale Maßnahmen zum Zwe-
cke eines gerechten Grundes nach der Lehre vom 
gerechten	Krieg	möglich	sein,	wie	die	obigen	
Zitate	zeigen	(Allen	Jr.	2014).	 In	diesem	Fall	
liegt	auch	hier	das	„klug[e]	Ermessen	derer	[zu-
grunde],	die	mit	der	Wahrung	des	Gemeinwohls	
betraut	sind“	(KKK	2309).

Diese leicht geänderte Auffassung der legiti-
men Autorität liegt in den Grausamkeiten begrün-
det,	welche	der	IS	im	Irak	und	Syrien	verübt.	Die	
vor den früheren Irakkriegen befürchtete regio-
nale	Eskalation	ist	eingetreten.	Ein	begrenzter,	
militärischer Eingriff scheint für den Heiligen 
Stuhl	auch	deshalb	möglich,	weil	die	Schäden	
und Wirren eines Militäreinsatzes kaum schlim-
mer sein können als das zu beseitigende Übel 
und damit das Kriterium der Angemessenheit der 
Mittel	erfüllt	 ist.	Dies	gilt	 insbesondere	für	die	
Christen	im	Irak	und	in	Syrien	(Allen	Jr.	2014).	
Diese dramatische Einschätzung der Lage zeigt 
sich beispielsweise in einer Erklärung des Päpst-
lichen Rates für den Interreligiösen Dialog vom 
August	2014:

„No	cause,	and	certainly	no	religion,	can	justify	
such	barbarity.	This	constitutes	an	extremely	se-
rious	offense	to	humanity	and	to	God	who	is	the	
Creator,	as	Pope	Francis	has	often	reminded	us“	
(Pentin	2014).

Insgesamt ist die Position des Heiligen Stuhls 
zu Militäreinsätzen gegen den IS also nicht ganz 
so	eindeutig	wie	in	den	früheren	Irakkonflikten.	
Zwar will der Heilige Stuhl weiterhin auf eine 
friedliche Lösung der Probleme hinwirken (Papst 
Franziskus	I.	2015a).	Leider	scheint	dies	bisher	

jedoch	unmöglich,	sodass	für	ihn	auch	militäri-
sche Lösungen wie Luftschläge zum Schutz der 
Zivilbevölkerung mit der Lehre vom gerechten 
Krieg	vereinbar	sind.	Bei	militärischen	Einsätzen	
drängt der Heilige Stuhl immer wieder auf eine 
internationale	Lösung.	Im	Gegensatz	zur	Kritik	
an	den	Militäreinsätzen	1991	und	2003	verurteilt	
er	Maßnahmen	einer	Koalition	von	Staaten	je-
doch	nicht,	sollte	die	Dringlichkeit	dies	gebieten.

Fazit

Der Heilige Stuhl zog bei Entscheidungen über 
Krieg	oder	Frieden	in	den	Irakkonflikten	immer	
wieder die Lehre vom gerechten Krieg zu Rate 
und versuchte so eine moralische Grundlage für 
die Entscheidung zwischen Militäreinsatz und zi-
vilen	Lösungsversuchen	zu	finden.	Deshalb	stell-
te er im ersten und zweiten Irakkrieg eine scharfe 
Opposition	gegen	die	USA	dar.	Zumindest	im	
zweiten	Irakkrieg	scheinen	die	Befürchtungen	
des Heiligen Stuhls sich im Hinblick auf eine 
regionale Eskalation auch bewahrheitet zu ha-
ben.	Im	Gegensatz	dazu	werden	die	Luftschläge	
im	Konflikt	gegen	den	IS	seit	2014	nicht	grund-
sätzlich kritisiert und für vereinbar mit der Lehre 
vom	gerechten	Krieg	gehalten.	Der	Heilige	Stuhl	
hält aufgrund der dramatischen Einschätzung der 
Lage selbst unilaterale militärische Einsätze nicht 
unbedingt	für	moralisch	verwerflich.    
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social	“interaction	capacity”	(88)	up	to	a	previ-
ously	unknown	extent.	The	occurring	changes	
rapidly	‘shrank’	the	globe,	i.e.	made	it	increa-
singly	connected	and	interdependent,	alleviating	
and	making	inevitable	mutual	contact	and	conju-
red up globalization in a substantial form for the 
first	time	in	history.	Afterward,	they	present	four	
emerging	“ideologies	of	progress”,	namely	libe-
ralism,	socialism,	nationalism	and	‘scientific’	ra-
cism	(with	which	they	deal	thoroughly,	also	taking	
into	account	its	influence	on	early	IR).	According	
to	the	authors,	all	of	them	emerged	during	the	19th	
century	and	have	in	common	certain	notions	of	
enlightenment,	linearity,	scientificity,	rationality	
and	modernization,	which	make	them	both	a	pro-
duct	as	well	as	influential	shapers	of	their	time.	
Against	this	background,	countless	new	actors,	
institutions	and	practices	emerged.	In	this	regard,	
Buzan	and	Lawson	deem	as	pivotal	the	emergence	
of	the	bureaucratic,	rational	and	industrial	Western	
nation-state,	which	eliminated	medieval	relicts	by	
expediting	the	expansion	of	territorial	possessions	
(thereby	homogenizing	large	parts	of	the	world,	
imposing Western concepts on the colonies in the 
periphery)	as	well	as	market	economy	and	inter-
national	trade.	Chapter	six	follows	the	theme	of	
unevenness	in	global	developments	by	discussing	
the	reasons	for	the	asserted	core-periphery	order.	
The authors discern four sectors responsible for a 
growing	inequality	amongst	different	regions:	the	
political-juridical	(the	upcoming	legal	positivism	
served	Western	nations	by	allowing	for	selective	
ascriptions	of	sovereignty),	the	military	(eventu-
ally,	the	imperialistic	states	won	almost	every	war	
against	the	ones	in	the	periphery,	due	to	a	higher	
technological level and better organizational abi-
lities),	the	economical	(achievement	of	relative	
gains,	via	a	combination	of	superior	industry	and	
the	enforcement	of	unfair	contractual	stipulations)	
and the demographical (migration increased in 
general,	however,	non-whites	usually	were	forced	
to	migrate	under	unfavorable	conditions,	whereas	
it	served	as	a	means	of	extending	control	over	
colonial	territories	when	white	people	migrated).

Subsequently	(chapter	7),	Buzan	and	Lawson	
turn	towards	a	reversed	dynamic,	which	also	has	
its	roots	within	the	19th	century,	according	to	their	
claims.	There,	they	locate	early	breeding	grounds	
that later brought about an erosion of the then 
still	developing	core-periphery	order.	This	erosion	
only	started	to	manifest	itself	more	clearly	at	the	
end	of		WWII,	and	the	authors	try	to	prove	this	by	

providing evidence for a closing of the gap in the 
four mentioned sectors that were responsible for 
unequal	global	power	relations	in	the	first	place.	
The	fragility	of	the	global	order	reverberates	in	
the	following	last	empirical	chapter,	which	deals	
with	the	relations	between	great	powers:	on	the	
one	hand,	the	growing	destructive	potential	of	war	
has	evoked	security	paradoxes,	making	warfare	
costlier	and	rendering	it	a	less	suitable	way	of	pur-
suing	hegemonic	interests.	On	the	other	hand,	the	
permanent technological arms race allows states 
to step in right at the current state of the art of 
weaponry,	immediately	promoting	them	to	the	
top-tier	of	great	powers,	thus	enabling	countries	
to	catch	up	more	easily	and	making	a	permanent	
dominance of the same old hegemonic states less 
likely.2 

The	book’s	final	two	chapters	are	dedicated	
to drawing predictions from the previous sections 
about how international relations might look like 
in the future and dealing with the implications 
of	the	findings	in	a	more	general	way.	In	chap-
ter	nine,	the	authors	dare	a	prognostic	outlook,	
despite of being aware of the limits their ontolo-
gical	assumptions	impose	on	such	an	endeavor.	
Nevertheless,	they	try	to	paint	a	rough	picture	of	
historical	development,	pointing	out	three	sup-
posed	main	stages	(275-281)	that	have	occurred	
since	the	beginning	of	the	global	transformation:	
The	Western-colonial	stage,	essentially	identical	
with	the	era	of	the	long	19th	century	–	in	which	
the	West	rose	to	dominance	–	was	followed	by	a	
Western-global	order,	spanning	from	the	end	of	
WWII	until	around	2010	and	being	characterized	
by	a	continuing	global	unevenness,	yet	at	the	same	
time	also	by	considerably	more	ameliorative	con-
ditions	for	countries	of	the	periphery.	Still,	both	
periods	are	subsumed	under	“centred	globalism”,	
whereas	the	authors	argue	that	we	are	currently	
witnessing the beginnings of “decentred globa-
lism”,	with	the	financial	crisis	from	2007	onwards	
possibly	functioning	as	a	decisive	tipping	point.	
According	to	Buzan	and	Lawson	this	phase	will	
feature fewer ideological clashes and the use of 
“soft	geonomics”,	a	mix	of	cooperation	and	com-
petition,	which	is	applied	in	order	to	achieve	eco-
nomic	gains,	rather	than	hard	geopolitics	(285f.).	
In	the	final	chapter,	the	authors	point	out	that	there	

2 The authors note that this is especially the case with 
new modes of warfare, particularly cyber-warfare, which 
requires comparatively few resources if states are willing 
to enter the competition (265-269).

A	vast	majority	of	contemporary	IR	publica-
tions	clings	closely	to	a	quite	narrow	under-
standing	of	Political	Science.	This	includes	re-
lying	on	research	designs	that	are	supposed	to	
guarantee	objective,	generalizable	and	‘eternal’	
results,	which	should	resemble	the	ones	that	
can	be	obtained	in	natural	sciences	as	closely	
as	possible.	However,	the	downside	to	this	ap-
proach	consists	in	the	following:	Taking	into	
account	only	phenomena	at	a	certain	point	in	
time	and	within	specific	ontological	constellati-
ons bears the danger of losing an understanding 
of how the present came into being as well as 
the	historical	contingency	of	the	world	as	we	
know	it.	Thus,	insights	about	the	realm	of	pos-
sibility	for	alternative	development	in	the	future	
also	go	astray.

Barry	Buzan	and	George	Lawson	try	to	eli-
minate	this	drawback	in	their	book.	Not	only	
do	 they	advocate	 a	more	prominent	 role	of	
historical	approaches	in	IR	theory,	moreover,	
they	make	a	case	for	specifically	appreciating	
the	19th	century	as	a	highly	 influential	era,	
which	still	shapes	today’s	world	and	the	way	
we	perceive	it.	During	this	time	span,	which	
they	broaden	by	defining	the	middle	or	end	of	
the	18th	century	as	a	rough	starting	point	and	
extending	it	 to	WWI,	“a	global	transformati-
on remade the basic structure of international 
order.1		This	transformation	was	profound,	in-
1 The concepts of the ‘long 19th century’ and 
the ‘short 20th century’ were made famous by Eric 
Hobsbawm. His historical writings (which Buzan and 
Lawson strangely do not give due credit) might serve as 
a useful source for background information on the topic 
of this book. Additional important works in this regard 
were published by Karl Polanyi and Fernand Braudel. 
Polanyi’s “Great Transformation” also deals with the 
profound changes of this time span, while Braudel 

volving	a	complex	of	industrialization,	rational	
state-building	and	ideologies	of	progress”	(1).	
This	global	transformation,	accompanied	by	
the	three	core	elements	cited,	accounts	for	such	
profound	changes	because	it	alternated	the	very	
logic	of	how	the	world	functions,	its	“mode	of	
power”.	In	a	nutshell,	they	pose	that	the	globe	
became	increasingly	connected	and	the	fate	of	
different	regions	more	and	more	intertwined,	
while	at	the	same	time	inequality	began	to	rise	
rapidly,	resulting	in	a	core-periphery	order,	led	
by	the	newly	emerged	Western	nation-states.	
Their	reason	for	singling	out	this	specific	pe-
riod	in	time	is	that	“[t]he	nineteenth	century	is	
[…]	close	kin	to	the	twentieth	and	twenty-first	
centuries,	and	quite	distinct	from	previous	pe-
riods	of	world	history”	(5)	and	still	influences	
our	contemporary	world	without	us	comple-
tely	realizing	it,	thus	giving	it	the	function	of	
a watershed between the past and our present 
world.	After	presenting	the	fundamentals	of	
their	argument,	they	assert	that	contemporary	
IR	nevertheless	rarely	even	gives	attention	to	
the	19th	century,	and	if	it	does,	it	 is	mainly	
seen	as	an	unimportant	void,	a	mere	place	for	
data accumulation or part of a broader approach 
(55-60).

In	order	to	change	this,	they	strive	for	provi-
ding empirical data which supports their central 
claims and elaborating on what this order was 
composed	of	exactly	(chapters	3-8).	They	begin	
with enumerating several new inventions and 
institutions	which	elevated	both	physical	and	

(as well as other members of the Annalesschool) puts 
emphasis on the importance of taking into considera-
tion broader, long-term phenomena rather than merely 
singular political events when studying history (much 
as the authors do).
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are	six	IR-related	issues	that	might	exceedingly	
profit	from	incorporating	 the	19th-century	ar-
gument,	namely	power,	security,	globalization,	
ideational	structure,	periodization	and	history.	
They	argue	for	a	different	approach	when	trying	
to	grasp	historical	changes,	i.e.	focusing	more	on	
structural	changes	and	long-term	tipping	points	
rather	than	merely	on	discrete	dates	(e.g.	ratifica-
tions	of	important	treaties	or	eruptions	of	wars).	
Additionally,	they	wish	for	a	reconsideration	of	
what should count as a central historical bench-
mark	in	International	Relations.	They	opt	for	the	
incorporation of hitherto often neglected alterna-
tive	key	dates,	many	of	them	within	the	time	span	
of	the	global	transformation,	at	the	expense	of	
instances	commonly	regarded	as	essential,	such	
as	1648	or	the	end	of	WWI.	They	conclude	their	
remarks	with	a	plea	for	moving	IR	away	from	
ahistoric	neo-positivism	and	loosening	its	ties	
with	the	subject	of	political	science;	instead,	they	
would welcome if it opened up to neighboring 
disciplines	such	as	history	and	sociology,	thus	
not	only	allowing	for	more	beneficial	insights,	
but	also	making	the	discipline	less	Eurocentric.	

In The Global Transformation,	Buzan	and	
Lawson	manage	to	convincingly	illustrate	what	
kind	of	additional	benefit	their	approach	might	
(and	already	does)	provide:	the	consequent	reten-
tion	of	a	historical,	19th-century	analytical	angle,	
in	combination	with	plenty	of	empirical	insights,	
proves	to	be	a	potential	means	for	fundamentally	
unsettling	the	‘presentism’	of	prevailing	ontolo-
gical	and	epistemological	assumptions	(notably	
occurring	in	positivistic	frameworks)	as	well	as	
the	context	insensitivity	of	abstract,	merely	for-
mal,	ethical	perspectives.	Moreover,	it	is	suitable	
to	make	IR	a	little	bit	more	self-conscious	about	
its	own	role	within	society.

It can be argued that in terms of the possible 
ways	of	presentation,	there	are	two	inherently	
Janus-faced	issues	with	this	kind	of	endeavor	–	
selecting	one	always	necessitates	a	certain	trade-
off.	First,	Buzan	and	Lawson	attempt	to	capture	a	
broad	variety	of	developments	and	factors,	while	
granting	every	single	aspect	independent	impact	
or	agency	on	its	own.	While	this	holds	the	in-
disputable advantage that nothing important is 
overlooked	unduly,	it	also	increases	the	danger	
of losing the thread of argumentation from time 
to	time.	A	more	restricted	analytical	lens,	for	ex-
ample	a	historical	materialist	view,	focusing	on	
the	influence	of	material	factors	on	ideas,	might	

be able to provide a more coherent leitmotif that 
prevents the reader from losing track due to a 
plethora	of	forces,	each	with	particular	impact	
of	their	own.	Yet,	given	that	this	book	embodies	
a	rather	explorative	attempt,	it	seems	of	utmost	
importance	not	to	let	any	factors	slip	through.	
Further studies can still argue for a more parsi-
monious	outlook.	Besides,	the	authors	did	indeed	
try	to	infix	some	cornerstones	by	connecting	the	
chapters	thematically	or	arranging	them	along	a	
rough	chronological	order	when	possible,	so	that	
the	individual	sections	do	not	appear	as	separate,	
monolithic	blocks.

The second ambivalent aspect has to do with 
the	use	of	empirical	data.	Providing	examples	for	
a wide area of issues and a rather long period of 
time makes the book a real treasure chest of back-
ground	information	and	data;	at	the	same	time,	
the	authors	manage	to	keep	the	book	comparably	
short.	The	price	for	brevity	lies	in	occasional	arti-
ficiality:	large	parts	of	the	empirical	chapters	do	
not surpass the level of common knowledge that 
can	be	presupposed	for	the	average	reader,	ma-
king	them	a	little	dull	or,	worse,	hurting	the	line	
of	argumentation.	This	especially	applies	when	
not enough convincing material is assembled in 
order to make a case for more contentious asser-
tions.	Predominantly,	however,	they	manage	to	
find	a	good	middleground	here	as	well,	given	that	
this	is	a	book	on	IR	and	not	on	history,	and	that	
they	account	for	the	possible	downside	to	this	by	
meticulous	quotation.	

Minor criticism can be raised in face of an 
occasional laziness when providing an overview 
over	essential	literature	for	individual	topics;	for	
instance,	when	it	comes	to	important	works	on	
nationalism	(114,	footnote	11)	or	critical	voices	
on	modernity	(126,	footnote	17),	it	seems	as	if	
they	relied	on	merely	‘rounding	up	the	usual	su-
spects’,	without	presenting	their	arguments.

More	importantly,	though,	the	major	problem	
of	this	work	seems	to	be	of	a	more	systemic	na-
ture:	It	can	be	argued	that	Buzan	and	Lawson	try	
too	hard	to	substantiate	their	arguments,	which	
manifests	itself	in	two	instances,	foremost.	

Firstly,	they	often	arrange	data	and	concepts	
in	a	distortive	way	in	order	to	support	their	reaso-
ning,	which	includes	omitting	certain	unfavorable	
aspects	or	at	least	not	giving	them	due	credit	(e.g.	
conservatism as an idea that might pose a counter-
part	to	the	four	ideologies	of	progress,	or	clima-
te change as a possible limit to future unlimited 
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economic growth under the regime of uncontested 
capitalism).	At	any	rate,	it	would	have	been	ad-
visable to acknowledge some inconsistencies that 
contest	the	validity	of	the	19th-century	argument,	
instead	of	resolutely	shielding	it	from	any	criti-
cism	in	a	partial	manner.

Secondly,	they	forcefully	try	to	establish	the	
argument	that	the	world	is	gradually	moving	away	
from	the	core-periphery	order	which	emerged	du-
ring	the	19thcentury	–	possibly	due	to	a	normative	
impetus	–	albeit	without	providing	sufficient	on-
tological	grounding	of	this	claim.	By	introducing	
the	end	of	WWII	as	yet	another	crucial	watershed	
(which	is	not	completely	unjustified,	obviously),	
they	do	not	only	partly	undermine	the	argument	
about the effects of the global transformation 
they	 previously	 established	 (by	 implying	 that	
central	aspects	thereof	are	losing	their	impact);	
worse,	when	they	are	giving	events	a	different	
spin	towards	decentered	globalism,	this	seems	to	
be	inspired,	at	least	partly,	more	by	wishful	thin-
king than based on thorough empirical work or a 
consequent	logical	extension	of	the	well-informed	
inquiry	on	the	19th	century.3	Thus,	a	noticeable	
decline	in	quality	can	be	discerned	as	soon	as	
Buzan	and	Lawson	are	finished	with	laying	out	
their theoretical claims and providing evidence 
for	 them.	This	 slope	becomes	even	steeper	 in	
chapter	nine,	when	they	try	to	predict	future	cha-
racteristics	of	international	relations,	building	on	
the	comparably	weak	(or	at	least	weakly	establis-
hed)	section	on	decentered	globalism	–	here,	the	
conflation	of	thorough	analysis	and	normative	
desirability	becomes	most	apparent.	

This criticism should not at all undermine the 
strengths	of	the	book	as	a	whole,	let	alone	the	
basic	idea	behind	the	undertaking.	The	general	
impetus of the argument should be welcomed 
emphatically,	and	while	some	moderate	lamen-
tations about its realization in this work might be 
justified,	Buzan	and	Lawson	nevertheless	manage	
to	adumbrate	the	possible	benefits	their	historical	
approach	might	yield	when	looking	at	Internatio-

3 For the sake of brevity, this shall be illustrated by 
means of looking at one example only: When attempting 
to provide evidence for a supposed decrease in global 
inequality, they focus on their interpretation of seve-
ral graphs, depicting economic development, on the 
catching-up of the BRIC states, whereas they omit that the 
periphery states, visible in the same table, clearly do not 
(225). On the following page, they report a decrease in the 
global GDP share of OECDs tates by making use of total 
numbers, instead of looking at per capita figures!

nal	Relations	by	itself.	Moreover,	the	last	chapter	
strikingly	indicates	that	it	can	also	provide	inva-
luable	insights	about	the	past,	present	and	future	
shape	of	IR.
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