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An Hand von kleinen Anekdoten berichtet er 

uber die Antrittsbesuche bei den Vertretem 

verschiedener Lander. AnschlieBend erfolgt 

eine sehr anschauliche Darstellung der indi

schen Kultur und Gesellschaft aus Bakers 

Sicht. Mit groBcm Respekt berichtet Baker 

uber seine Begegnungen mit Indira Gandhi.

Auf den Einsatz in Indien folgen Stationen 

in Malaysia, den Philippinen und dann noch- 

mals in Malaysia. Wahrend seines ersten 

Einsatzes in Malaysia erlebt Baker die Zeit 

der Rassenunruhen. Die alten Kontakte aus 

der College-Zeit in Britisch-Malaysia helfen 

ihm, die Situation besser zu verstehen und 

die Lage zu entspannen. Die poltischen 

Schwierigkeiten zwischen Singapur und 

Malaysia werden detailliert dargestellt. Wah

rend Baker auf den Philippinen eingesetzt 

ist, stehen diese unter der Herrschaft des Pra- 

sidenten Ferdinand Marcos. Baker berichtet 

uber die politischen Spannungen auf den 

Philippinen.

Maurice Bakers Autobiographic bietet neben 

interessanten Anekdoten uber sein Leben 

eine sehr anschauliche Darstellung der poli

tischen und gesellschaftlichen Verhaltnisse 

in der Zeit von 1947 bis 1988 in Asien und 

Teilen Europas.

Das Werk von Maurice Baker ist gut zu 

lesen und fur Leser zu empfehlen, die eine 

anschauliche Darstellung der politischen und 

gesellschaftlichen Verhaltnisse dieser Zeit 

suchen. Baker schreibt lebendig und reichert 

seine Lebensgeschichte mit Gedichten und 

Anekdoten an, die das Lesen sehr abwechs- 

lungsreich und unterhaltsam machen. Ledig- 

lich eine tabellarische Ubersicht der politi

schen Ereignisse ware eine sinnvolle Ergan- 

zung fur das Buch gewesen.

Kathrin Neunteufel

Ronald A. Lukens-Bull:

Islamic Higher Education in 

Indonesia. Continuity and Conflict

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

212 S., GBP 60,00

Unter der Prasidentschaft von Jokowi befin- 

det sich zurzeit das islamische Hochschul- 

wesen in Indonesien im Umbruch. Im Zuge 

seines Credo eines benbtigten „mental 

change“ in seinem Land erhob Jokowi im 

Dezember 2014 neun staatliche islamische 

Colleges in den Rang islamischer Institute 

sowie drei islamische Institute in den Rang 

islamischer Universitaten. Dadurch wurde 

das Machtverhaltnis innerhalb des dreiglied- 

rigen islamischen Hochschulwesens zu- 

gunsten der grbBeren, bedeutenderen Insti- 

tutionen gestarkt. Das 1945 gegriindete 

staatliche islamische Hochschulwesen (Sys

tem Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, 

PTAIN), besteht aus drei Subinstitutionen: 

Staatlichen islamischen Hochschulen 

(Sekolah Tinggi Agama Islam, STAIN), die 

einem College ahneln und aus nur zwei 

Fakultaten bestehen; Staatlichen islamischen 

Instituten (Institut Agama Islam Negeri, 

IAIN), die uber mindestens vier Fakultaten 

aus den Bereichen Islamische Mission 

(Dakwah), Islamische Padagogik (Tarbiyah), 

Islamisches Recht (Syariah), Islamische 

Zivilisation (Adab) und Islamische Theolo- 

gie (Ushuluddin) verfugen; sowie Staatli

chen islamischen Universitaten (Universitas 

Islam Negeri), die zusatzlich fiber nicht- 

religidse Fakultaten, wie etwa Medizin oder 

Psychologic, verfugen.

Das PTAIN ist seit seiner Griindung ein 

wichtiger Pfeiler im Diskurs um die Zukunft 

des indonesischen Islam. Die Lehrplane de- 

finieren die islamische Orthodoxie, die 

Institutionen agieren als Vermittler zwischen 

den verschiedenen Strbmungen innerhalb der 

muslimischen Gemeinschaft sowie zum 

westlichen Verstandnis von Wissenschaft. 

Dabei steht das PTAIN unter dem Druck, 

einerseits religioses Wissen vermitteln zu 

wollen, andererseits die Studenten fur den 

modemen Arbeitsmarkt riisten zu miissen.
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So sehen sich die Universitaten, die per 

Definition auch in sakularen Fachem ausbil- 

den miissen, Kritik seitens einiger orthodo- 

xer und islamistischer Positionen ausgesetzt, 

sie wiirden ihren islamischen Charakter ver- 

lieren und aufgrund westlicher Forschungs- 

ansatze Apostasie fordem. Gleichzeitig 

werden Forderungen von Reformem laut, 

das Religionsministerium solle seine admi

nistrative Zustandigkeit uber das PTAIN an 

das sakular orientierte Ministerium fur 

Forschung, Technologie und Hochschulen 

ubergeben.

Das PTAIN in seinem Spannungsfeld aus 

Tradition und Fortschritt darzustellen, ist das 

Anliegen von Ronald A. Lukens-Bulls Buch 

„Islamic Higher Education in Indonesia: 

Continuity and Conflict11. Nachdem in der 

Vergangenheit einige Zeitschriften-Artikel 

und Sammelbandbeitrage veroffentlicht 

wurden, erscheint hiermit zum ersten Mai 

erne englischsprachige Monographic zu 

diesem wichtigen Thema. GemaB seiner 

Forschungsdisziplin verdeutlicht der Anth- 

ropologe Lukens-Bull, dass das PTAIN fest 

mit dem indonesischen pesantren-Milieu und 

dessen kulturellen Traditionen verwoben ist. 

Es ist ein groBer Gewinn dieses Buches, das 

solche anthropologischen Beobachtungen 

und Interpretationen mit harten Fakten be- 

zuglich Rechtsreformen im Bildungsbereich 

und den politischen Kontexten der Sukamo- 

und Suharto-Ara kombmiert werden. Somit 

wendet sich das Buch an ein breites Publi- 

kum von Anthropologen und Religionswis- 

senschaftlem bis hin zu Bildungsforschem 

und Politikwissenschaftlem. Sehr berei- 

chemd ist der dem Hauptteil vorangestellte 

Personenindex, der die Bibliographien be- 

deutender Akteure festhalt.

Lukens-Bull unterteilt seine Analyse des 

PTAIN in sechs Kapitel. Kapitel eins, „The 

Politicization of the , Apolitical1: Islamic 

Higher Education in Indonesia11, erlautert die 

Struktur des PTAIN und geht auf dessen 

strukturelle Reformen ein. Kapitel zwei, 

„Religious , Dialects1, Variation and Accusa

tions of the Worst Kind11, stellt den anthro

pologischen theoretischen Rahmen dar, 

namlich die Annahme, dass sich das Ver- 

standnis von Dialekten in Sprachen auf 

Variationen in religidsen Praktiken, wie sie 

in Indonesien zu beobachten sind, ubertragen 

lassen. Dieser Teil mag nicht fur jeden Leser 

relevant sein und kann - ohne das Verstand- 

nis fur den darauffolgenden Inhalt zu beein- 

trachtigen - quergelesen werden. Kapitel 

drei, „Becoming Universities: Old Traditi

ons, New Directions11, beschaftigt sich mit 

der Transformation einiger IAINs hin zu 

Universitaten und deren Inkorporation 

sakularer Fakultaten, was den Diskurs zum 

Verhaltnis zwischen Religion und Wissen- 

schaft in Indonesien eroffnet hat.

Kapitel vier, „Splitting the Kiblaf. Conse

quences of Alternative Strategies for Educa

ting Faculty Members11, weitet den Blick auf 

die globale Vemetzung des PTAIN. Es geht 

um die nationale Debatte, ob Lehrkrafte fiber 

Austauschprogramme in der islamischen 

Welt oder im Westen ausgebildet werden 

sollten und wie das Verhaltnis zwischen 

Religion und den Sozialwissenschaften zu 

gestalten sei. Auch der Aspekt des „Orienta- 

lismus11 wird diskutiert. Kapitel funf, „Wo- 

men Pushing the Limits: Gender Debates in 

Islamic Higher Education11, behandelt die 

positive Funktion, die das PTAIN in der 

Gleichstellung und Fbrderung von Frauen 

einnimmt. In Kapitel sechs, „Where is the 

Islam, and what Kind?11, fasst der Autor 

zusammen, welche Debatten fiber den Islam, 

Tradition und Modeme im PTAIN-Sytem 

gefiihrt werden und schlussfolgert, dass eine 

rationale und intellektuelle Perspektive auf 

die Religion fiberwiegt, welche das Land in 

Zukunft gestalten wird. Es schlieBt sich ein 

theoretischer Epilog zum Thema „Linguistic 

Modeling Variation in Islam11 an, der Bezug 

nimmt auf die anfangs erlauterte Theorie von 

Dialekten, sich aber explizit an eine an 

diesem Zugang interessierte Leserschaft 

wendet.

Die auffallend zahlreichen Fehler in der 

Schreibweise mdonesischer Personennamen 

und Organisationen sowie grammatikalische
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Fluchtigkeitsfehler sind argerlich, konnen 

die Bedeutung dieser Monographic fur die 

Erforschung des indonesischen Islam und 

des Bildungswesens jedoch nicht schmalem.

Amanda tho Seeth

Anna Lena Bercht: Stresserleben, 

Emotionen und Coping in Guang

zhou, China. Mensch-Umwelt- 

Transaktionen aus geographischer 

und psychologischer Perspektive

Stuttgart: Franz Steiner, 2013. 443 S., 

EUR 62,00

Die Stadtlandschaft des chinesischen Perl- 

flussdeltas, wo auf einer Flache der GroBe 

Baden-Wurttembergs geschatzt mehr als 100 

Millionen Menschen zusammenleben, kann 

als ein markantes Beispiel megaurbaner 

Raume angesehen werden. Eine der maB- 

geblichen Stadte in dieser Region, auch 

wenn eine raumliche Eingrenzung aufgrund 

des eng zusammenhangenden Siedlungsban- 

des schwerfallt, ist neben Hongkong und 

Shenzhen vor allem Guangzhou. Diese Stadt 

spielt eine besondere Rolle, da sie im Ge- 

gensatz zu den vorher genannten auf eine 

geschichtlich und wirtschaftlich bedeutsame 

Vergangenheit zuriickschauen kann. Doch 

auch hier haben sich in den letzten Jahr- 

zehnten Urbanisierungsprozesse Bahn 

gebrochen, die tiefgreifende soziodkonomi- 

sche, sozialraumliche und stadtebauliche 

Veranderungen mit sich brachten.

Wie sich diese Veranderungen auf die Ein- 

wohner Guangzhous bzw. auf die Bewohner 

eines bestimmten Stadtviertels, auf ihre 

Wahmehmung und den Umgang mit Stress 

und auf mogliche Bewaltigungskonzepte 

auswirken, ist die Hauptfragestellung des 

vorliegenden Buches von Anna Lena Bercht. 

In origineller Verkniipfung von stadtgeogra- 

phischer und psychologischer Fokussierung 

mochte sie belastende Mensch-Umwelt- 

Beziehungen analysieren und „im Rahmen 

eines interpretativ-verstehenden For- 

schungsdesigns die komplexen Wirkungszu- 

sammenhange und Sinngehalte der verschie- 

denen Mensch-Umwelt-Beziehungen er- 

kenntnistheoretisch aus der Perspektive der 

interviewten Einwohner interpretierend“ 

(S. 22) rekonstruieren.

Urbanisierungsprozesse lassen sich in vielen 

Teilen der Welt beobachten und schlieBen 

„Prozesse in Bezug auf Vermehrung, Aus- 

dehnung oder VergroBerung von Stadten 

nach Zahl, Flache oder Einwohner“ ein 

(S. 223). Fur Urbanisierungsprozesse in 

China kommen jedoch einige Besonderhei- 

ten hinzu, z.B. die Auflosung der danwei- 

Strukturen. Wahrend in den sozialistischen 

danwei (Arbeitseinheiten) Arbeiten, Woh- 

nen, Einkaufen und Entspannen zentral 

organisiert und raumlich eng beieinander 

lokalisiert waren, lasst sich durch die Auflo- 

sung der danwei eine zunehmende funktio- 

nale Ausdifferenzierung von stadteraumli- 

chen Gebieten beobachten. Eine weitere 

Besonderheit stellt die Haushaltsregistrie- 

rung (hukou) dar, die eine Freiziigigkeit z.B. 

vom Land in die Stadt verhindert. Nur wer 

einen „stadtischen hukou“ hat, darf die dor- 

tige Infrastruktur, z.B. Schulen, nutzen. Dies 

fuhrt zu einer strukturellen Benachteiligung 

landlicher Migrantinnen und Migranten. Als 

drittes, spezifisches Phanomen kann das 

urban village gelten, ehemals landwirt- 

schaftlich genutzte Bereiche, in denen durch 

das raumliche Ausgreifen der Stadte nun das 

Errichten von Wohnhausem und das Ver- 

mieten von Wohnraum deutlich lukrativer 

als die landwirtschaftliche Bodennutzung ist. 

Wahrend in der bisherigen geographischen 

Forschung zu Resilienz vielfach auf die 

direkt sichtbaren Coping-Handlungen fokus- 

siert wurde und dabei die kognitive Ausei- 

nandersetzung der Betroffenen mit den 

Urbanisierungsprozessen weitgehend ver- 

nachlassigt wurde, setzt Bercht hier an und 

versucht, mit Hilfe des transaktionalen 

Stressmodels von Lazarus Zugriff auf 

intrapsychische Coping-Formen zu erhalten.

Berchts Interviewpartner nehmen ihre Um- 

welt als zunehmend komplexer wahr, seit 

Jahrzehnten bestehende, landwirtschaftliche




