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nahme der soziodkonomischen Unterschiede 

sowie die historischen und institutionellen 

Ursachen fur die unterschiedliche Entwick

lung der Provinzen. In Cebu gelang es, eine 

entwicklungsfreundlichere gesellschaftliche 

Struktur herauszubilden als in der Provinz 

Leyte, da die Elitenstruktur in Cebu durch 

mehrere Familien ausgezeichnet ist, die 

miteinander im Wettbewerb und somit unter 

hdherem Legitimitatsdruck stehen als die 

durch nur einen Familienclan gepragte Elite 

in Leyte. Wahrend die Eliten in Cebu in die 

dortige Infrastruktur investierten, mit gesell- 

schaftlichen Gruppen kooperierten und 

erwirtschaftete Renten vor Ort reinvestier- 

ten, musste sich die Monopolelite in Leyte 

keinem politischen Wettbewerb stellen und 

reinvestierte die Renten nicht. Daher sieht 

Lange in der unterschiedlichen Elitenstruktur 

eine zentrale Ursache des Entwicklungsvor- 

sprungs der Region Cebu gegenuber Leyte.

Durch die Untersuchung des lokalen Pla- 

nungssystems kommt Lange zu drei zentra- 

len Ergebnissen: Erstens leiden alle unter- 

suchten Verwaltungseinheiten unter institu

tionellen Schwachen im lokalen Planungs- 

systems. Zweitens wurde in keiner der unter- 

suchten Verwaltungseinheiten die gesetzli- 

che Vorgabe der Erstellung von Planen 

eingehalten. Drittens produziert die finanz- 

starkere Provinzen Cebu nicht mehr Pla- 

nungsdokumente als die schwachere Provinz 

Leyte. Lange zeigt, dass die gesetzlich vor- 

geschriebenen Planungssysteme kaum zur 

Entwicklung der lokalen Verwaltungseinhei

ten beitragen, da sie von diesen weitgehend 

ignoriert werden.

Im abschliebenden Kapitel fuhrt Lange 

mbgliche (wirtschafts-)politische Reforman- 

satze an, die zur Effizienzsteigerung des 

Planungs- und Entwicklungsprozesses auf 

der lokalen Ebene beitragen sollen. Um die 

Herrschaftsstrukturen auf lokaler Ebene 

aufzubrechen sind nationale und Internatio

nale Anstrengungen notig. Langes Reform- 

vorschlage beinhalten auf der wirtschaftspo- 

litischen Ebene Vorschlage zur Verbesse- 

rung der Dienstleistungen im landwirtschaft- 

lichen Bereich und die konsequente Umset- 

zung der Landreform sowie Investitionen in 

die Infrastruktur. Die politischen Reform- 

vorschlage konzentrieren sich auf die Fbde- 

ralisierung der Philippinen zur Schaffung 

einer zusatzlichen politischen Ebene und 

damit einhergehend die Einfuhrung eines 

patronageresistenten Parteiensystems, die 

Vorantreibung unabhangig kontrollierender 

Medien und die Verbesserung der Aufkla- 

rung der Wahler, um somit mehr Transpa- 

renz im politischen System zu schaffen.

Andreas Langes systematische Untersu

chung der Entwicklung in den Provinzen 

Cebu und Leyte mit zahlreichen Tabellen 

und Abbildungen gewinnt zusatzlich durch 

die Einordnung in den gesamtphilippini- 

schen Kontext. Gerade fur Beschaftigte in 

der Entwicklungszusammenarbeit ist die 

Untersuchung sehr empfehlenswert, durch 

eine ausfuhrliche Einfuhrung in die Thema- 

tik und die Wahl einer eingangigen Sprache 

ist „Inselreich im Umbruch“ aber auch fur 

Fachfremde leicht verstandlich.
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Rabea Volkmann hat sich in ihrer Magister- 

arbeit mit einer untersuchenswerten politik- 

wissenschaftlichen Fragestellung befasst. 

Sind die politischen Systeme Indonesiens 

und Thailands, die nach der Transition ent- 

standen sind, bereits als konsolidierte De- 

mokratien zu bezeichnen, und welche Fakto- 

ren haben wesentlich zur Entstehung des 

jetzigen Systems gefuhrt? In der Arbeit 

werden die Systeme zweier siidostasiatischer 

Lander verglichen, welche in den 90er Jah- 

ren den Systemwechsel hin zu einer Demo

kratie vollzogen haben.
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Zur Analyse der Fragestellung bedient sich 

die Autorin der in der Demokratietheorie 

gangigen Ansatze. Grundlage der Arbeit 

stellt das Konzept der „defekten Demokra- 

tie“ der Forschergruppe Merkel, Croissant 

u.A. dar. In ihrem Theorieteil stellt Volk

mann das Analysekonzept ausreichend 

differenziert dar (ca. 30 Seiten), und iiber- 

nimmt die Einteilung in die fiinf Teilberei- 

che Wahlregime, politische Teilnahmerech- 

te, biirgerliche Freiheitsrechte, horizontale 

Gewaltenkontrolle und effektive Regie- 

rungsgewalt.

Leider halt sich die Autorin im anschlieBen- 

den Analyseteil nicht an diese vorgegebene 

Struktur und entfemt sich damit von der 

Fragestellung. In der Landeranalyse zeichnet 

sie im Wesentlichen den Verlauf der Transi

tion nach und beschreibt historische Ent- 

wicklungen, die als Voraussetzung fur die 

Demokratisierung notwendig seien (S. 31- 

51). Dies sind Ausfuhrungen, die zur Be- 

antwortung der Fragestellung nicht recht 

weiterfiihren. So widmet sich Volkmann 

beispielsweise auf fiinf Seiten der Frage der 

Nationenbildung und der nationalen Einheit, 

obwohl sie bereits zuvor definiert hat, dass 

ethnische, religiose oder andere Konflikte 

keinen Hinderungsgrund fur eine Demokra

tisierung darstellen, sofem die nationale 

Einheit nicht in Frage gestellt wird (S. 20). 

Bekannterweise stand weder in Indonesien 

noch in Thailand die nationale Einheit je- 

mals in Frage. Die sehr umfangreichen 

Darstellungen der demokratischen Erfahrun- 

gen Thailands und Indonesiens sowie der 

jeweiligen Ablbsungsprozesse des autorita- 

ren Systems und der wirtschaftlichen Ent- 

wicklungen bringen ebenfalls hinsichtlich 

der Fragestellung wenig Erkenntnisgewinn.

Der zweite Teil der Landeranalyse befasst 

sich mit der Institutionalisierung der Demo

kratie (S. 52-66). Hier beschreibt die Autorin 

die ersten freien Wahlen, gibt einen Uber- 

blick uber das Parteiensystem, uber wesent- 

liche Neuerungen der Verfassungen beider 

Lander sowie uber die Ausbildung des 

Rechtsstaats und die Dezentralisierungser- 

folge. Volkmann hat sich in angemessenem 

Umfang in die landerspezifische Lektiire 

eingelesen, dennoch sind viele Darstellungen 

etwas diinn, teilweise schwer verstandlich 

oder gar haufig widerspriichlich wie bei

spielsweise in dem Kapitel iiber die Verfas- 

sungsreformen in Indonesien. Ohne spezifi- 

sche Landeskenntnisse ist es fur den Leser 

nicht nachvollziehbar, dass die urspriingliche 

Verfassung von 1945 lediglich als Grund- 

konstrukt genutzt wurde und auf jeder MPR- 

Sitzung von 1999-2002 die jeweiligen Arti- 

kel derart erganzt oder verandert wurden, 

dass von einer vollstandig emeuerten Ver

fassung gesprochen werden kann. An eini- 

gen Stellen der Arbeit trifft man leider auf 

falsche Aussagen. So wurden die Verfas- 

sungsrefonnen nicht vom Parlament, son- 

dem von einem Komitee ausgearbeitet, 

welches aus einem Gremium von MPR- 

Abgeordneten bestand. Unverstandlich ist 

beispielsweise auch Volkmanns Aussage, 

die formale Legitimation der Verfassung 

beruhe auf Traditionen (S.61).

In dem letzten Teil der Landeranalyse (S. 

67-86) beschreibt die Autorin die Entwick

lung der Wahlen, die derzeitige Regierung, 

die Stellung des Militars sowie die Zivilge- 

sellschaft und die politische Kultur Thai

lands und Indonesiens. Wie bereits bei den 

vorangegangenen Kapiteln ist dieser Teil 

rein deskriptiv und beruht auf der Lektiire 

landerspezifischer deutsch- oder englisch- 

sprachiger Sekundarliteratur sowie Intemet- 

quellen. Die Autorin hat zur Erganzung 

weder eigene Interviews gefuhrt noch Pri- 

marquellen verwendet.

Erst im Schlusskapitel (S. 87-96) nimmt 

Volkmann sich ihrer Fragestellung an und 

bewertet das politische System Thailands 

und Indonesiens anhand der im Theorieteil 

aufgestellten Analysekategorien. Eine Ein- 

ordnung der Ergebnisse in die Konsolidie- 

rungsdebatte findet allerdings nicht statt. 

Das Buch ist daher nur Lesem zu empfehlen, 

die sich einen ersten groben Uberblick der 

politischen Systeme in diesen Landem ver- 

schaffen wollen. Das Lesevergniigen wird
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dariiber hinaus dadurch getrfibt, dass der 

Verlag augenscheinlich die Kosten fur ein 

Lektorat eingespart hat. So weist die Arbeit 

erhebliche stilistische Schwachen auf, ent

halt viele orthografische Fehler und teilweise 

sinnentstellte Satze.
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Das neue Buch von Duncan McCargo bietet 

eine umfassende Analyse des Konflikts in 

den mehrheitlich muslimischen Provinzen 

Siidthailands. Aufbauend auf 12 Monaten 

Feldforschung in der Region Pattani zeigt 

die Monographic sehr anschaulich die politi- 

schen Ursachen fur die Re-Eskalation der 

Gewalt seit 2004 auf. McCargo vertritt die 

These, dass alle Institutionen und Reprasen- 

tanten des thailandischen Staates ihre Legi

timitat in den malaiisch-muslimischen Sfid- 

provinzen verloren hatten. Zwar liefert das 

Buch keine neuen Erkenntnisse fiber die 

Urheber der Gewalt, es fugt aber die bislang 

bestehenden Kenntnisse zu einem fiberzeu- 

genden Gesamtbild zusammen und raumt 

mit in der Fachliteratur bestehenden Vorur- 

teilen hinsichtlich der Involvierung extemer 

Akteure und islamistischer Terroristen auf. 

Insgesamt liefert das Buch damit das bislang 

umfangreichste und am besten recherchierte 

Material zum Verstandnis des Konflikts.

McCargo hat wahrend seiner Feldforschung 

in den Jahren 2006 und 2007 fiber 270 Inter

views mit lokalen und nationalen Politikem, 

Menschenrechtlem, islamischen Gelehrten, 

buddhistischen Mbnchen, Akademikern und 

Journalisten gefuhrt, zahllose schwer zu- 

gangliche Quellen ausgewertet und an Semi- 

naren und Workshops in der Region teilge- 

nommen. Diese lange Phase ethnographi- 

scher Forschung ermoglicht ihm einen sehr 

guten Zugang zum Thema, das er in funf 

Schritten angeht. Nach einer Einleitung 

folgen vier Kapitel, in denen er die Entwick

lung innerhalb der islamischen Gemeinschaft 

und die Politik in der Region beschreibt, das 

Versagen des Sicherheitsapparates analysiert 

und schlieBlich die Gewaltakteure selbst 

beleuchtet.

In einer knappen Einleitung entfaltet Mc

Cargo seine Hauptthese. Beim Konflikt in 

Thailands Siiden geht es im Wesentlichen 

um die Legitimitat der thailandischen Herr- 

schaft in der Region. Bereits zu Beginn 

macht der Autor klar, dass sozio- 

bkonomische Bedingungsfaktoren als Ursa- 

che ausscheiden und deshalb Entwicklungs- 

projekte wenig zur Ldsung des Konflikts 

beitragen (S. 12). Wesentliche Begriffe in 

seiner Argumentation, wie Identitat und 

Legitimitat (Alagappa), werden zu Beginn 

erlautert und auf den Siiden fibertragen. 

Dariiber hinaus werden konkurrierende 

Erklarungsansatze kritisiert und wesentliche 

Akteure identifiziert. McCargo benutzt hier 

auch den in seinen frtiheren Veroffentli- 

chungen eingefuhrten Begriff der „Netz- 

werkmonarchie“. In Thailands Siiden nutzt 

die Krone bereits seit den achtziger Jahren 

ein Netzwerk aus kbnigstreuen Regierungs- 

beamten, Armeeoffizieren und islamischen 

Gelehrten. Diese (kooptierten) Personen 

verloren im Laufe der neunziger Jahre ihre 

Legitimitat bei der Bevblkerung zusehends; 

femer untergrub Ministerprasident Thaksin 

Shinawatra die Herrschaft des Kbnigs. Mc

Cargo nimmt hier auch die Thesen John 

Sidels auf, der am Beispiel der religibsen 

Gewalt in Indonesien aufgezeigt hat, dass 

Konflikte nicht per se religibs motiviert sind, 

sondem vor allem politische Ursachen ha- 

ben. Religion - hier der Islam - dient vor 

allem als Mobilisierungsstrategie und Mdg- 

lichkeit zur Rahmung der Auseinanderset- 

zungen der Eliten. Diese Gedanken nimmt 

McCargo fur Stidthailand auf, um zu zeigen, 

dass es sich nicht um einen religibsen Kon

flikt handelt, sondem um einen komplexen, 

politisch begrtindeten Lokalkonflikt.


