
Rezensionen 117

Philippinen, sondem sucht in der europai- 

schen Religionsgeschichte nach Vorbildem 

und findet beeindruckende Zeugnisse der 

SelbstgeiBelung und Selbstkreuzigung im 

europaischen Mittelalter. Allerdings findet 

die Selbstkreuzigung im europaischen Raum 

weit weniger Akzeptanz als in Kapitangan in 

den Philippinen. Braunlein geht es aber 

darum zu zeigen, dass sich die Praktiken der 

Disziplinierung, Selbstbestrafung und Kbr- 

perlichkeit nicht auf das ethnographische 

Beispiel der Philippinen reduzieren lassen, 

sondem in der Frbmmigkeitsgeschichte z.B. 

des erstarkenden Bettelordens ein wichtige 

Stromung und Interpretation in der Vielfalt 

des europaischen Katholizismus ausmachte. 

Der Briickenschlag von Europa in die Phi

lippinen erfolgt tiber eine historische Ein- 

bettung, die sehr wertvolle Informationen 

tiber die koloniale und post-koloniale Uber- 

setzung des Katholizismus in die Philippinen 

enthalt.

Letztlich liegt hier nach Meinung des Rezen- 

senten aber auch ein Problem. Obwohl es 

faszinierende Vorbilder in der europaischen 

Geschichte gibt, scheint sich der Autor in 

der Gesamtschau des Schmerzes zu tiber- 

nehmen und zwei Themen zu verarbeiten, 

die ohne weiteres als zwei getrennte Bucher 

vorstellbar waren. Auch ist dem Rezensenten 

nicht klar, warum der Autor tiber das Thema 

weit generalisierende Schlussfolgerungen 

tiber Religion ableitet. Letztlich geht es 

darum zu erklaren, was sich die Protagonis- 

ten von der Selbstztichtigung versprechen. 

Die Leistung dieses Werkes besteht nach 

Meinung des Rezensenten in der detaillierten 

Ethnographic der Praxis der Selbstkreuzi

gung, der Heiligenkulte, und ihrer Akteure. 

Die Heiligenkulte sind nicht von der Praxis 

der Selbstztichtigung getrennt, sondem 

bilden einen Komplex. In beiden Praktiken 

geht es um die Gunsterweisung der Heiligen.

Hier lasst sich durchaus eine komparative 

Perspektive zu anderen Heiligenkulten in der 

Region Stidostasien ziehen, buddhistischen 

Kulten der Heiligenverehrung oder Kulten 

der Ahnenverehrung. Im vegetarischen Fes

tival der Chinesen in Stidthailand treiben 

sich Teilnehmer spitze metallene Gegen- 

stande durch die Zunge. Nattirlich lassen 

sich auch interessante Vergleiche zu den 

Flagellanten des schiitischen Rituals ziehen. 

In den schiitischen Praktiken geht es ganz 

ahnlich um die Imitation des Leidenswegs 

des Propheten. Das Geltibde mit den Heili

gen ist aus dem gesamten Kulturkreis be- 

kannt. Die Studie von Braunlein erbffnet 

also faszinierende Vergleichsmbglichkeiten. 

Im Zentrum steht die dynamische und un- 

vorhersehbare Entwicklung des Katholizis

mus in der Praxis der Ubersetzung. Der 

Katholizismus in den Philippinen ist gerade 

nicht nur eine Erweiterung des spanischen 

Katholizismus, sondem entfaltet eine eigene 

Gestalt. Es ware interessant, mehr tiber die 

Position der Kirche tiber die Praktiken der 

Selbstkreuzigung zu erfahren.

Die mtihsame Arbeit an der Studie lasst sich 

auch an der relativ spaten Publikation der als 

Habilitationsschrift eingereichten Arbeit 

ablesen. Die Feldforschung liegt immerhin 

mehr als zehn Jahre zuriick. Aber ohne 

Zweifel handelt es sich bei der Studie um 

eine einzigartige, immer verstandliche 

Schrift, die nicht nur Ethnologen der Philip

pinen, sondem auch Sozial- und Religions- 

wissenschaftler insgesamt begeistem wird. 

Der wunderbar gestaltete, reich bebilderte 

Festeinband hat seinen Preis.

Alexander Horstmann

Bernd Sagemann: Die Stadtstaaten 

Hongkong und Singapur in der 

Asienkrise. Entstehungsfaktoren, 

Entwicklungen und Parallelen zur 

Subprime-Finanzkrise
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Der Aufstieg der Stidostasiatischen Staaten 

und der sogenannten „Tigerstaaten“ (Hong

kong, Singapur, Taiwan, Korea) versetzte ab 
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in Erstaunen. In zahlreichen Publikationen 

wurde das „East Asian Miracle" (World 

Bank) beschrieben und nach Erklarungs- 

versuchen gesucht. Umso grbBer war der 

Schock, als 1997/98 die hochgelobten 

Staaten nacheinander in die „Asienkrise“ 

sturzten. Wie es dazu kommen konnte und 

die schnelle wirtschaftliche Erholung einzel- 

ner Staaten ist seither Gegenstand zahl- 

reicher Publikationen. Bernd Sagemann 

leistet einen neuen Beitrag, indem er die 

Entwicklungen der Stadtstaaten Hongkong 

und Singapur beschreibt. Durch die aktuelle, 

von den USA ausgehende „Subprime“-Krise 

hat auch das Them® Asienkrise eine neue 

Aktualitat erlangt. Sagemann hat auf diese 

Anforderungen reagiert, indem er in der 

vorliegenden zweiten Auflage des Buches 

die Analyse um drei Kapitel zur Entstehung 

und Ausbreitung der Subprimekrise (engli- 

scher Beitrag von Peter Reese), ihre Auswir- 

kungen auf die (Siid-)Ostasiatischen Staaten 

sowie die Parallelen beider Krisen erweitert 

hat.

Bernd Sagemann beschreibt einleitend die 

Erklarungsansatze des „East Asian Miracle" 

verschiedener wirtschaftswissenschaftlicher 

Strbmungen und setzt sich kritisch mit deren 

Anwendbarkeit auf die Entstehung der 

Asienkrise auseinander. Dabei bietet er einen 

guten Uberblick uber die wichtigsten An- 

satze des Neoliberalismus, der Institutio- 

nentheoretiker, der Modemisierungstheoreti- 

ker und der Dependenztheorie und 

ermoglicht auch einem nichtwissenschaftli- 

chen Leser den Zugang zu den theoretischen 

Erklarungsansatzen.

Das vierte Kapitel (S. 62-198) gibt einen 

auBerst breiten, wenn auch teils nicht sehr 

tiefen Uberblick liber die Entwicklung der 

Stadtstaaten bis zur Asienkrise, die 

Auswirkungen der Krise und die dagegen 

untemommenen Schritte. Sagemann geht 

dabei auf folgende Bereiche ein: makrooko- 

nomische Struktur, regionale Bedeutung, 

Wirtschaftspolitik, Wahrungspolitik und 

Finanzmarkte von Hongkong und Singapur. 

Dies ermoglicht dem Leser einen sehr brei

ten Einblick in die Entwicklung der Stadt

staaten. Dabei setzt er ihre Entwicklungen 

auch immer in den Gesamtkontext der wirt- 

schaftlichen Entwicklungen der (sud-)ost- 

asiatischen Staaten. Durch die drei 

Gliederungsebenen sowie die Ktirze der 

einzelnen Abschnitte fallt es dem Leser 

jedoch schwer, dem roten Faden zu folgen, 

der aus dem Inhaltsverzeichnis eigentlich 

klar zu erkennen ist.

Das von Peter Reese auf Englisch verfasste 

Kapitel 5 bietet eine sehr breite und tiefe 

Analyse der Entstehungsfaktoren und Aus

wirkungen der Subprimekrise und beschreibt 

auch sehr detailliert Ldsungsmoglichkeiten. 

Fur Leser, die das finanzwirtschaftliche 

Fachvokabular nicht beherrschen, ist es 

jedoch schwierig, die Einzelheiten zu verste- 

hen. Die Ausfuhrlichkeit der Ausfiihrungen 

und der fehlende Bezug zu (Siid-)Ostasien 

lassen jedoch die Frage aufkommen, inwie- 

weit das Kapitel zum Gesamtverstandnis der 

Thematik beitragt.

Die Beschreibung der Auswirkungen der 

Subprimekrise auf Ostasien fallt im Ver- 

gleich zum vorhergegangenen Kapitel deut- 

lich zu kurz aus und beschrankt sich auf eine 

vor allem quantitative Beschreibung der 

Auswirkungen sowie kurze Ausblicke zur 

zukunftigen Entwicklung Hongkongs und 

Singapurs. Eine Analyse, inwieweit die 

Erfahrungen der Asienkrise zur Bewaltigung 

der Subprimekrise beigetragen haben, soil 

im letzten Kapitel erfolgen, das die Paralle

len der beiden Krise aufzeigen soil. Der 

Absatz 7.1.1 tragt die Uberschrift „(...) Die 

Bereitschaft zur Modemisierung als Ergeb- 

nis zur Asienkrise". Er erfullt jedoch inhalt- 

lich nicht die Erwartungen, die an ihn 

gestellt werden. Es wird vor allem die kriti- 

sche Rolle des Intemationalen Wahrungs- 

fonds wahrend der Asienkrise beschrieben. 

Die Krisenbewaltigungsstrategien der Stadt

staaten sowie die Erkenntnisse aus der Krise 

fur die weiteren Entwicklungsstrategien 

werden noch einmal kurz angesprochen. Die 

Verbindung, inwieweit dies zur Bewaltigung 

der Subprimekrise beigetragen haben
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konnte, fehlt jedoch vollig. In Hinblick auf 

die Relevanz dieser Frage ist das hochst 

bedauerlich.

Bernd Sagemann hat ein interessantes, gut 

lesbares Buch zu einem neuen Aspekt der 

Asienkrise geschrieben, liber den bisher 

wenig Literatur existiert. Das Buch richtet 

sich dem Autor nach an Studenten der Wirt- 

schafts- und Sozialwissenschaften sowie 

Flihrungskrafte, Untemehmer und weitere 

interessierte Leser. Es wird aber beim Leser 

ein gewisses MaB an wirtschaftswissen- 

schaftlicher Vorbildung vorausgesetzt. Das 

Buch bietet einen sehr breiten Uberblick zu 

den Auswirkungen, Konsequenzen und 

MaBnahmen der Stadtstaaten Singapur und 

Hongkong wahrend der Asienkrise sowie 

deren vorhergehende wirtschaftliche Ent

wicklung. Durch seine Gliederungsstruktur 

gibt es dem Leser auch die Moglichkeit 

lediglich einzelne, interessante Aspekte 

herauszusuchen. Dies geht jedoch auf Kos- 

ten des Leseflusses des gesamten Buches.

Der Vergleich mit der aktuellen Subprime- 

krise ist ein naheliegender und interessanter 

Ansatz, die beiden Krisen werden jedoch zu 

getrennt voneinander beschrieben und die 

verbindenden Kapitel sind zu kurz, um 

diesem Anspruch gerecht zu werden.

Lisa Peterskovsky

Katja Nowroth: Die Thai-Nation als 

Grenzerfahrung. Aktuelle Konflikte

Berlin: regiospectra Verlag, 2009, 108 S., 
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Die Konfliktsituation im Sliden des Landes 

belastet seit 2004 die nationale Integritat 

Thailands, so dass die Autorin in der zweiten 

Halfte ihres Buches zu Recht diesen Kon- 

flikt ins Zentrum ihrer Uberlegungen riickt: 

Dabei geht es nicht um die Verlaufs- 

geschichte oder die Akteure, sondem der 

Blick richtet sich darauf, wie Nationen- 

bildung und Grenzziehungen Konflikte 

aufgrund ethnischer Spannungen hervor- 

bringen kbnnen. Der theoretische Rahmen 

orientiert sich an border studies (S. 13ff.) 

und am Konzept des geo body (S. 25ff.). 

Ersterer Forschungsansatz ist interdisziplinar 

ausgerichtet, wobei die Grenze als sozialer 

Ort verstanden wird. Im Forschungsinteresse 

steht nicht die historische Entwicklung der 

Grenzziehungen, sondem ihre Funktion als 

Mechanismen sozialer Ausgrenzung bzw. 

Integration in ein Gemeinwesen. Damit 

verbunden ist das Konzept des geo body, 

d.h. die Idee der territorialen Zugehorigkeit, 

wobei jedoch nicht alle Personen, die inner- 

halb der Grenzen eines Territoriums leben, 

sich mit diesem Territorium identifizieren; 

denn der geo body, der durch Staatsgrenzen 

bzw. Landkarten defmiert wird, deckt sich 

nicht automatisch mit ethnischen oder natio- 

nalen Grenzen. Zwar versucht Thailand seit 

den 1930er Jahren, eine „Wir-Identitat“ und 

eine Thai-Nation innerhalb des geo body zu 

konstruieren, doch ist diese Identitat enger 

gefasst als die territorialen Grenzen. Da- 

durch ist eine Desintegration von ethnischen 

Minderheiten im Norden und Sliden des 

Landes in gewisser Weise vorprogrammiert.

Anhand der Shan, Isaan und malaiischen 

Muslime zeigt die Autorin die Problematik 

von Grenzen als sozialer Raum: Fur die 

Shan (S. 52ff.) bildet die Grenzziehung zwi- 

schen Thailand und Myanmar die inspi

ration" fur eigene Uberlegungen hinsichtlich 

einer territorialen Shan-Heimat, wobei ein 

potenzieller Shan geo body die Integritat der 

Union von Myanmar in Frage stellt und 

zugleich zeigt, dass Shan (trotz der auch von 

Thai anerkannten ethnischen Nahe zwischen 

Thai und Shan) nicht teilhaben an der natio- 

nalen Thai-Identitat (Thainess). Anders stellt 

sich die Situation der Khon Isaan dar (S. 

56ff.), die sich - teilweise auch aufgrund der 

besseren wirtschaftlichen Situation, die sich 

fur sie in Thailand im Vergleich zu Laos 

ergibt - durchaus als Teil des Thai 

mainstreams mit einer lokalen Thainess 

verstehen, und besser in den geo body integ- 

riert sind. Am ausfuhrlichsten geht die Auto

rin auf den durch die drei slidthailandischen 

Provinzen Pattani, Yala und Narathiwat


