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letzte Phase seiner Regierung in der er aller- 

dings eine gewisse Frustration uber die 

machtstrategischen Spiele von Gegnem und 

vermeintlichen Verbiindeten nicht verhehlen 

kann.

Auch hier, wie schon im ersten Kapitel wird 

deutlich, dass Habibie zwischen der auto- 

kratischen Vergangenheit und einer demo- 

kratischen Zukunft steht. Stets betont er die 

Verdienste seines Vorgangers, gibt sogar 

einige recht schmeichlerische Telefonate mit 

seinem Mentor wieder, bemuht sich um die 

ihm so eigenen technischen „best practice" 

Losungen und zeigt sich schlieblich aber 

unfahig in der neuen von Popularitat getrie- 

benen indonesischen Demokratie zu beste- 

hen. Habibie ist ein Vermittler zwischen 

dem alten und dem neuen Indonesien, der 

von keiner der beiden Seiten voll anerkannt 

wird und schlieBlich auch von den mode- 

raten Kraften als ein Relikt der „Neuen 

Ordnung" Suhartos fallengelassen wird.

Einem Leser, der sich in der jiingsten indo

nesischen Geschichte nur oberflachlich 

auskennt, mag Habibie so als ein nobler, 

vom politischen Betrieb desillusionierter und 

verkannter Held vorkommen. Allen anderen 

allerdings fallt die selektive Behandlung 

sensibler Themen auf, die wohl in einer 

Autobiographie unvermeidlich ist, dennoch 

aber die Hoffnung auf Information uber eine 

bislang oft einseitig dargestellte Phase der 

jungen indonesischen Demokratie ent- 

tauscht. Auf der Habenseite bleiben wichtige 

Einblicke in Habibies Entscheidungsfin- 

dung, die allerdings aus der Schilderung 

tatsachlicher Ereignisse klarer zu Tage treten 

als aus den teilweise etwas langlichen wis- 

senschaftlich angehauchten entscheidungs- 

theoretischen Uberlegungen, die der Autor 

immer wieder. einschiebt. Highlights des 

Buches bleiben sicherlich Habibies Schilde

rung seiner Auseinandersetzung mit Su

hartos Schwiegersohn Prabowo, sowie seine 

Sicht auf den Vorlauf zur Wahl seines Nach- 

folgers, bediirfen allerdings der Einordnung 

durch neutrale Beobachter.

In Anbetracht der langfristigen Wirkungen 

seines Tuns bleibt die Erkenntnis, dass 

Habibie zwar als politischer Techniker, nicht 

aber Techniker der Macht gut fur die Posi

tion eines Ubergangsprasidenten geeignet 

war, dieses Amt es allerdings Kritik von 

Hardlinem wie radikalen Reformem mit sich 

bringt. Wahrend Habibie in Abschnitten 

seines Buches recht michtem mit den eige

nen Erfolgen und Misserfolgen ins Gericht 

geht, verpasst er allerdings die Gelegenheit 

einige besonders bedeutungsvolle Momente 

zu beleuchten und verharrt oft in der bloBen 

anekdotischen Wiedergabe einiger nicht un- 

mittelbar politisch relevanter Gesprache, 

Reden und prasidentieller Dekrete und lasst 

bei seinen Schilderungen einige strategisch 

platzierte Liicken.
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Als sich Ende der 1990er die Reformasi- 

Bewegung in Indonesien formierte, stiirzte 

sie am Ende nicht nur einen Diktator, son- 

dem transformierte auch die politische Rolle 

der Sprache und somit die politische Rheto- 

rik. Die politische Kommunikation der 

„Neuen Ordnung" Suhartos wurde von 

Graswurzelgruppen und Anhangem der 

Reformasi kritisiert und durch neue Aus- 

drucksformen erganzt und ersetzt. Arndt 

Graf entwickelt in der vorliegenden Studie 

einen quantitative!! und qualitativen Ansatz 

zur Analyse der gewandelten Sprachmuster. 

Bahasa Reformasi, die Sprache der Refor- 

masi-Bewegung, defmiert Graf als ein Sys

tem textlicher Verweise, das ein breites Feld 

von Genres und politischen Strategien ein- 

bezieht. Die Entwicklung einer Mehrpar- 

teien-Demokratie wurde von der gewandel

ten Rhetorik begleitet und in vielerlei Hin- 

sicht sogar von ihr ermoglicht.
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Das Buch ist in drei Teile gegliedert, von 

denen der erste sich zunachst theoretisch der 

Frage widmet, inwiefem politische Kommu- 

nikation im Indonesien nach Suharto analy- 

siert werden kann. In der theoretischen 

Konzeption politischer Rhetorik in Indone

sien vermag sich Graf gleich zu Beginn des 

Buches auf die griffige These einzulassen, es 

lieBe sich die Wandlung des Sprachgebrau- 

ches nicht mehr weiter durch Kramanisie- 

rung, sondem zunehmender Madyaisasi 

charakterisieren. Die oftmals beschriebene 

Javanisierung der Kultur relativiert Graf 

somit, indem er ausfiihrt, auch auf Java 

nahere sich der hofliche Sprachstil gehobe- 

ner Statusgruppen (Krama) dem informellen 

ngoko der unteren Schichten an. Dies ge- 

schieht zugunsten eines Mittelstils, wobei 

madya im Indonesischen fur die Mitte steht. 

Diese Entwicklung fuhrt laut Graf zu einem 

„ more egalitarian style of communication

Im zweiten Teil des Buches nimmt Graf sich 

Sprachtopoi der Reformasi-Graswurzelbe- 

wegung an. Hier spielten Poesie und Dicht- 

kunst eine elementare Rolle. Durch diese 

Ausdrucksform konnte zugleich eine stark 

verbildlichte Sprache angewandt und der mit 

Suharto verbundene „State Speak“ explizit 

umgangen werden. Hierbei widmet sich das 

Buch in zwei Subkapiteln der auheren und 

inneren (Lebens-)Welt: dunia lahir, bezie- 

hungsweise dunia batin. Die in den Gedich- 

ten analysierten inneren Konflikte gaben bei 

jungen Kiinstlem Anlass zu einer neuen 

Form des Protests, da die hofliche Passivitat 

Javas im Kontext des „Age of Craziness44 als 

nicht mehr ausreichend kritisiert wurde. 

Solche Briiche in der kollektiven Identitat 

vermag Graf schliissig nachzuzeichnen, auch 

indem er auf die Vermischung verschiedener 

Kulturen verweist, etwa javanischer und 

westlicher mit neueren Ausformungen des 

Hinduismus und Islam.

Doch wie viel Graswurzelrhetorik wurde 

anschliellend von den Politikem der Refor- 

masi-Ara ubemommen? Diese Frage ver- 

sucht Graf in einer Fallstudie der metaphori- 

schen Strategien Amien Rais zu klaren. Rais, 

dessen Sprache und Ftihrungsverstandnis tief 

in der islamischen Bildlichkeit wurzelt, gilt 

als eine der zentralen Figuren der Reformasi- 

Ara. Seine Auftritte greifen auf die neuen 

rhetorischen Muster zuriick und versuchen 

fiber eine neo-traditionelle, sich aus dem 

Islam speisende Wortwahl, der generellen 

Skepsis gegeniiber politischen Aushand- 

lungsprozessen einen Bedeutungs- und 

Identifikationsrahmen entgegenzusetzen. 

Grafs Interpretationen wirken in diesem 

Teilkapitel stellenweise spekulativ, was sich 

in einer Haufung von Formulierungen wie 

„I think44 oder „it seems to me44 nieder- 

schlagt. Methodische Schwachen lassen sich 

Graf aber nicht vorhalten, analysiert er doch 

im dritten Teil der Untersuchung rhetorische 

Taktiken systematised nach Schlfisselbegrif- 

fen, wobei zunachst ein Abriss fiber die 

bestehende Forschung gegeben wird. Al- 

lerdings stand nach bisherigen, deduktiven 

Schlagwortuntersuchungen eine fiberzeu- 

gende empirische Untersuchung aus. Des- 

halb wird nun ein neuer, systematischer 

Schlfisselbegriff-Ansatz vorgestellt, den Graf 

„Computational Rhetoric44 nennt. Eine ur- 

spriinglich fiir Lexikografie verwendete 

Software wird auf ein breites Sample aus 

Interviews relevanter Politiker angewendet. 

Diese Methode wirkt vielversprechend, dient 

sie doch nicht nur als Analysetool fur 

die vorliegende Untersuchung, sondem 

kann auch zukiinftigen Forschungsarbeiten 

zugrunde liegen.

Interessanterweise zeigt die quantitative 

Untersuchung, dass jeder Politiker seine 

eigenen Wortpraferenzen hat und somit 

unterschiedliche Zielgruppen bedient. Eine 

generelle Liste mit Schlfisselbegriffen der 

Reformasi-Ara halt Graf dementsprechend 

fur inadaquat. Vielmehr sind es nur manche 

Politiker, die das veranderte Vokabular der 

Graswurzelbewegung aufgreifen. Haupt- 

sachlich trifft dies auf Amien Rais zu, wo- 

durch die vorhergegangene qualitative Un

tersuchung verstarkten Wert erhalt. Ahnlich 

verhalt es sich mit Abdurrahman Wahid 

(Gus Dur), dem anschlieBend eine anregende 

qualitative Fallstudie gewidmet wird, die
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sich mit seiner humoristischen AuBendar- 

stellung auseinandersetzt.

So greifen Grafs verschiedene Ansatze 

optimal ineinander, wirken methodisch 

schlussig und kontextuell durchdacht. Die 

seltenen Formatfehler entspringen dement- 

sprechend sicherlich eher hastigem Lektorat 

denn mangelnder Auseinandersetzung. Grafs 

kulturelle und politiktheoretische Verweise 

sind vielmehr beeindruckendes Zeugnis 

langjahriger Forschung. Deshalb leistet die 

Monografie weit mehr als eine reine Sprach- 

analyse und sei auch politisch und gesell- 

schaftlich Interessierten empfohlen. Wissen- 

schaftlern, die sich mit politischer Rhetorik 

auseinandersetzen muss Grafs Werk zu- 

mindest zur Kenntnis der Methode Com

putational Rhetoric“ ans Herz gelegt werden. 

Aber auch die Offenlegung der politischen 

Okonomie in einer rhetorischen Kultur des 

Umbruchs bei gleichzeitiger Betonung „tra- 

ditioneller" Werte ist ein Verdienst Grafs, 

das die Monografie zu einer lohnenswerten 

Lektiire macht.
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Reist man durch Thailand so trifft man ihn, 

den Monarchen. Es brennt sich ins Gedacht- 

nis, das Bild des emst blickenden hageren 

Herrschers im Gewandt aus goldenem Bro- 

kat, stets eingefasst in sonnig-gelbe Rahmen. 

Das Gefuhl, dass alle Thais ihren behiiten- 

den Konig lieben, der jede Ecke seines 

Landes personlich bereiste, mit kluger Brille 

und Fotoapparat auch mit den Bauern selbst 

sprach, scheint sich, abgebildet auf den 

Portraits, zu bestatigen.

Gabe es da nicht diesen interdisziplinaren 

und minutios evaluierenden Sammelband, 

herausgegeben von zwei Forschem der 

Universitat Kopenhagen, der diesen so- 

genannte standard total view der Thai-Mo- 

narchie hinterfragt. (1) Es ist ein offen kriti- 

scher Band fiber den hegemonialen und 

rechtlich rigide sanktionierten Diskurs des 

amtierenden „demokratischen Monarchen" 

Rama IX, der in seiner uber 60 Jahre andau- 

ernden Amtszeit, mit Hilfe seines groBen 

Staatsapparates, zu einer enormen Ermachti- 

gung gelangte, aufbauend auf die Vorleis- 

tungen seiner koniglichen Ahnen. Indem das 

Unvorstellbare und Verbotene erstmals ge- 

ballt im Zusammenhang klar ausgesprochen 

wird, kann die scheinbar typische Thai-style- 

democracy, in der eine von alien geliebte 

Vaterfigur fur Ordnung, Sicherheit und 

Fortschritt sorgt, ganz konkret mittels sym- 

bolischer, historischer, politischer, religidser, 

rechtlicher und ethnologischer Analysen 

dekonstruiert werden. (2) Jackson analysiert 

die Revitalisierung religioser, koniglicher 

Symbole und Praxen seit den 1960er Jahren. 

In Anlehnung an globale Wohlstandskulte, 

in Verbindung mit der Verhinderung offent- 

licher Kritik und modemen bildhaften 

Darstellungsmoglichkeiten, gewann die 

hinduistische gott-konigliche Presentation 

Rama IX an Bedeutung, die ihm eine halb- 

gottliche Aura verlieh. Wie eingangs be- 

schrieben, erblickt man diesen Monarchen 

uberall: auf der StraBe, in Geschaften, in den 

Medien. (3) Den Blick untersucht Krittikam 

in ihrer interpretativen Studie und kommt zu 

dem Schluss, dass die Omniprasenz des 

Konigs im entertainment nationalism zur 

Verinnerlichung der Liebe fuhrt, und zu 

einem Gemeinschaftsgefuhl: das Sichtbare 

ist real, das Scheinbild ist wahrhaftig. (4) 

Weisheit, offentliche Sorge und Umwelt- 

bewusstsein zeichnen Bhumipol Adulyadej 

aus, aktuelle Attribute des amtierenden 

Konigs, ausgewahlt aus einer Reihe mogli- 

cher Monarchie-Charakteristiken, die Platt 

anhand kultureller Ausdriicke verschiedener 

Epochen erklart. Die (Ab-)Bildung der 

Wahmehmung des Machthabers fuBt vor 

allem aber auf der rechtlichen Sanktio- 

nierung kritischer AuBerungen: dem Gesetz 

der Majestatsbeleidigung. (5) Streckfuss




