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Samuel Walty: Kintamani. Dorf, Land und Rituale: Entwicklung und 

institutioneller Wandel in einer Bergregion auf Bali

Munster: Lit, 1997, 352 S. (Kultur, Gesellschaft, Umwelt Bd. 1; Schriften zur Slid- 

asien- und Siidostasien-Forschung, hrsg. von Ulrike Mliller-Bbker und Samuel 

Walty)

Die Frage nach dem Ursprung der balinesischen Kultur ist unmittelbar mit der Er- 

forschung der sogenannten Bali Aga verbunden, den wahrscheinlich ersten Siedlern 

auf der indonesischen Insel Bali. Trotz ihrer Stellung als Bezugspunkt und obwohl 

diese kulturelle Minderheit schon vor liber hundert Jahren ihre erste detaillierte 

Erforschung gefunden hat, flihrt sie im Gegensatz zur hinduistisch-balinesischen 

Bevblkerungsmehrheit ein recht stiefmutterliches Dasein im wissenschaftlichen 

Bali-Diskurs. Dies hangt sicherlich mit der negativen Bewertung ihrer Lebensfor- 

men zuerst durch die hollandischen Kolonialbeamten und dann aber auch durch 

international fiihrende Kulturwissenschaftler(innen) zusammen, die die Bali Aga als 

eine zu vernachlassigende Grbbe ansahen. Zudem schienen sie aufgrund ihrer 

Andersartigkeit nicht in die herrschende Forschungsperspektive einer weitgehend 

homogenen Bevblkerungsstruktur hinein zu passen. Durch die Kritik an dieser doch 

zu vereinfachenden Betrachtungsweise, wird auch Mitte der 80er Jahre die Erfor

schung der Bali Aga wieder aufgenommen und die Frage gestellt, wie die Bali Aga 

sind und welche Veranderungen dieses Sein erfahren hat.

Mit der Dissertation des Schweizer Geographen Samuel Walty liegt nun eine erste 

umfassende Studie zu dieser Fragestellung vor, die eine dreifachen Zielsetzung 

verfolgt (S. 3): Erstens soil ein Beitrag zu der kaum erfabten Gesellschaft und Kul

tur der Bali Aga in Kintamani geleistet werden. Zweitens soli sowohl an Hand der 

Strukturierungstheorie von Giddens als auch aus den vom balinesischen Weltbild 

abgeleiteten Konzepten der soziobkonomische Wandel - und hier liegt der Schwer- 

punkt der Arbeit - in der Untersuchungsregion analysiert werden und damit auch die 

Tauglichkeit der Strukturierungstheorie uberpruft werden. Drittens soil mit der 

Erforschung der Bali Aga ein weiterer Beitrag zur Entstehung von unterschiedlichen 

Formen sozialer Ordnung auf Bali geleistet werden.

Gegenstand dieser, wie gesagt, umfassenden Studie sind die 48 Gemeinden des 

heutigen Bezirks Kintamani, der sich in der Bergregion des Batur-Vulkans befmdet. 

Knapp 70000 Menschen wohnen heute in diesem flachenmabig grobten balinesi

schen Bezirk, der allerdings im Vergleich zu anderen Regionen Balis diinner besie- 

delt ist. Aufgrund der auf die Breite angelegten Untersuchung ist eine detaillierte 

Tiefe, die auf lokale Besonderheiten eingeht, nicht zu erwarten, wie Walty selbst 

einleitend einraumt (S.8). Die Erhebungen im Feld wurden Mitte der 80er Jahre 

insgesamt liber ein Jahr lang durchgefuhrt und durch einige ktirzere Aufenthalte bis 

in die 90er Jahre hinein erganzt. Um sich der ganzen Komplexitat des soziobkono- 

mischen Wandels der Bali Aga in Kintamani nahem zu kbnnen, hat der Autor sich 

nicht auf die synchrone Erhebung von Daten ("mit Hilfe eines umfassenden 

Frageinstruments") in den 48 Gemeinden beschrankt, in denen er mit Hilfe eines 

kleinen Stabs von Mitarbeitem liber 200 Gesprache gefiihrt hat, sondem hat die liber 

tausendjahrige Geschichte der Region anhand von historischen Quellen, den pra- 

sasti (furstliche Edikte, zumeist auf Bronzeplatten eingraviert und zugleich die alte-
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sten schriftlichen Quellen auf Bali), aufgearbeitet. AuBerdem wurde auf aktuelle 

Primarquellen und Informationen (Statistiken, Karten, Planungsdaten) balinesischer 

und indonesischer Personen, Organisationen und Behbrden zuriickgegriffen. Zudem 

wurden auch Primardaten aus der hollandischen Kolonialzeit mit einbezogen.

Die klar gegliederte Arbeit besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil, den Konzepten, 

arbeitet Walty die Forschungsdiskurse der letzten 100 Jahre liber die Bali Aga her- 

aus und leitet daraus seine eigenen Fragestellungen ab, die er sowohl im Rahmen 

der Strukturierungstheorie von Giddens als auch in Anlehnung an das balinesische 

Konzept des tri hata karana beantwortet. In beiden Konzepten fmdet sich eine 

Dreigliederung der Betrachtungsebenen wieder, die auch die Untersuchungsthemen 

liber den institutionellen Wandel (Institution verstanden als soziale Praktiken mit 

einer groBen raum-zeitlichen Ausdehnung) in Kintamani bilden (S. 117): die poli- 

tisch-soziale Sphare mit dem Thema Gemeindeinstitutionen, die (land)wirtschaftli- 

che Sphare mit dem Thema Landnutzung und die rituell-religiose Sphare mit dem 

Thema Rituale. Diese werden anhand der beiden folgenden Teile zudem auf ihre 

nationalen, regionalen und lokalen Einfllisse untersucht, wodurch eine Verengung 

des Forschungsblickwinkels vermieden wird.

Der zweite Teil der Arbeit, Bali Kuna, ist der Rekonstruktion des balinesischen 

Altertums insbesondere der Region Kintamani vom 9. bis zum 12. Jahrhundert ge- 

widmet und basiert auf der detaillierten Analyse der flirstlichen Edikte, der prasasti. 

Da die offizielle balinesische und indonesische Geschichtsschreibung bislang davon 

ausgeht, daB die heutige balinesische Bevblkerung erst durch die Invasion des ostja- 

vanischen Majapahit-Reiches im 14. Jahrhundert nach Bali gekommen ist und die 

auf einer "Stammeskultur" basierenden Urbevblkerung, eben die Bali Aga, in die 

Berge verdrangt hat, wird die Analyse der Vor-Majapahit-Zeit wissenschaftlich so 

interessant und wichtig fur die Frage der Herkunft der heutigen balinesischen Kul- 

tur. In groBer Detailgenauigkeit sowie mit verschiedenen Fallbeispielen zeichnet 

Walty die Entwicklung dieser Periode der balinesischen Geschichte nach und 

kommt dabei zu folgenden, vom offiziellen Bild abweichenden SchluBfolgerungen 

(S.227-235): Politisch bildet sich ein frliher balinesischer Staat mit einer differen- 

zierten Verwaltungsstruktur und regen AuBenbeziehungen heraus. Im 

(land)wirtschaftlichen Bereich existiert neben der Subsistenzwirtschaft eine zuneh- 

mend an Bedeutung gewinnende Marktwirtschaft, und im rituell-religibsen Bereich 

ist eine starke Fbrderung hinduistischer Glaubensvorstellungen durch die balinesi

schen Herrscher zu verzeichnen. All diese Faktoren werden allgemein erst der dar- 

auffolgenden Majapahit-Periode zugeordnet, sind aber schon in der Bali Kuna Zeit 

existent und dokumentieren die frtihe klassengegliederte balinesische Gesellschaft 

im Giddenschen Sinne.

Im dritten Teil der Arbeit, Kintamani Baru - der Neuzeit in Kintamani, nimmt der 

Autor die historische Betrachtung der Region von der Kolonisierung Balis durch die 

Hollander ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Jetztzeit wieder auf. Da zu der 

davorliegenden Majapahit-Periode insbesondere fur Kintamani keine Quellen vor- 

liegen, muB auf eine Untersuchung fur diesen Zeitraum verzichtet werden. Auch in 

diesem letzten Teil der Arbeit wird die Dreiteilung der Betrachtung des institutio

nellen Wandels - politisch-administrativ, (land)wirtschaftlich, kulturell-regional - in
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etwas abgewandelter Form wieder aufgenommen und der institutionelle Wandel 

sowohl fur die Kolonialzeit der Hollander und Japaner als auch im Rahmen des 

indonesischen Staates beschrieben und analysiert. Obwohl der Autor die Strukturie- 

rungstheorie von Giddens erst im AnschluB an seine Datenaufnahme als Modell 

herangezogen hat, gelingt es Walty, sein vielschichtiges Datenmaterial gewinnbrin- 

gend (S. 332-334) mit diesem Ansatz zu interpretieren. Er kommt dabei zu dem 

SchluB, daB sowohl die Periode Bali Kuna als auch die Periode Kintamani Baru von 

einer zunehmenden institutionellen Differenzierung gepragt ist. In der Bali Kuna 

Periode verzeichnet Walty den erfolgreichen AbschluB der Hinduisierung und den 

Aufbau des friihen Staates auf Bali. Die Periode Kintamani Baru ist dagegen von 

einer bkonomischen Dominanz durch den Weltmarkt, einer politischen durch den 

Nationalstaat und einer symbolisch-religidsen durch die Provinzregierung gepragt. 

Die lokalen Institutionen der Bali Aga werden dagegen immer weiter zuruckge- 

drangt, und der Ubergang von der klassengegliederten Gesellschaft zur Klassenge- 

sellschaft bahnt sich an.

Samuel Walty gelingt es, mit seiner Arbeit seine drei oben erwahnten Zielsetzungen 

zu erfullen und einen wichtigen Beitrag liber den ProzeB des sozialen Wandels auch 

auf Bali insgesamt zu leisten. Man kann dieser grundlegenden Arbeit nur wiinschen, 

daB sie liber Balispezialisten hinaus Interesse finden wird, sei es bei Geographen, 

Ethnologen, Soziologen, Historikern oder Politologen, zumal sie in einem sehr gut 

lesbarem Stil geschrieben wurde. Von besonderem Interesse wird sie fur Kultur- und 

Sozialwissenschaftler sein, die sich mit dem Phanomen des soziokulturellen Wan

dels und insbesondere der Strukturierungstheorie von Giddens an einem konkreten 

Fallbeispiel auseinandersetzen wollen.

Klaus Rielander

Reinhard Wendt: Fiesta Filipina. Koloniale Kultur zwischen 

Imperialismus und neuer Identitat

Freiburg i.Br.: Rombach Verlag, 1997, 449 S.

Lange Zeit wurden die philippinischen Ereignisse in den neunziger Jahren des letz- 

ten Jahrhunderts, die am 12. Juni 1898 zur Proklamation der Unabhangigkeit von 

Spanien flihren sollten, eher als eine letzte den Ideen der franzbsischen Revolution 

folgende "europaische" Revolution denn als die erste der "asiatischen" Revolutionen 

des 20. Jahrhunderts angesehen. Zu eindeutig bestimmten damals Forderungen nach 

Freiheit, Gleichheit und Briiderlichkeit die Erwartungen der Filipinos, zu wenig war 

erkennbar von einer Wiederbelebung eigener kultureller Traditionen, die bald darauf 

den Unabhangigkeitsbewegungen in Indien, in Indonesien oder in Birma usw. ihr 

spezifisches asiatisches Geprage geben sollten. Durch neuere Arbeiten aber ist in 

den letzten Jahren nachdrlicklich darauf hingewiesen worden, daB, wenn schon 

liberwiegend europaische Vorstellungen im Spiele waren, diese durch Anpassungen 

an einheimische Traditionen auch auf den Philippinen inzwischen indigenisiert 

worden waren. Die erste Arbeit, die darauf mit Nachdruck hinwies, war die von 

Reynaldo Hero, gegen Ende der 70er Jahre unter dem Titel Pasyon and Revolution


