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blick, da andere antidiktatorische Krafte in Erscheinung traten, die fur einen Politik- 

, nicht aber fur einen Systemwechsel optierten. Es waren diese (aus ehemaligen 

Oppositionsparteien stammenden) Krafte, die Frau Aquino stiitzten und gemeinsam 

mit relevanten Teilen des Militars unter General Fidel V. Ramos der neuen Re

gierung den Stempel aufdruckten.

Bedenkt man, dab trotz staatlicher Repression eine immense Vielfalt von NROs, 

POs und Basisgemeinden herausragende Burger- und Menschenrechtsarbeit leistete, 

intensiv sektoral wirkte und in diesem Sinne groBe Teile der Bevolkerung in 

Wahmehmung ihrer eigenen Belange organisierte und politisierte, so bleibt unver- 

standlich, warum dieser bedeutsame Aspekt nicht einmal kursorisch behandelt wird, 

zumal es nebst Kontinuitaten ja um sozialen Wandel und dessen "Agenten" geht. 

Statt dessen wird mehrfach auf eine etatistisch fixierte und durch Aquinos "totalen 

Krieg" zunehmend marginalisierte Linke verwiesen, ohne auch nur deren - span- 

nenden, teils offentlich gefiihrten - intensive Auseinandersetzungen in der 

Zeitschrift Debate zu erwahnen. Immerhin hat sich aus diesem Spektrum ein nen- 

nenswerter Teil einer Zivilgesellschaft gebildet, die zwar noch im Schatten einer 

restaurierten Elite-Demokratie steht, aber das Potential ktinftiger Wandlungspro- 

zesse in sich birgt.

Hatte sich die Studie auf das Thema "Kontinuitat und Wandel - Die Prasidentschaft 

Aquinos" konzentriert und die skizzierten Lucken geschlossen, ware weniger mehr 

gewesen.

Rainer Weming

Ivan A. Hadar: Bildung in Indonesien. Krise und Kontinuitat. Das Bei- 

spiel Pesantren

Frankfurt am Main: IKO-Verlag fur Interkulturelle Kommunikation, 1999 (Reihe: 

Kritische und selbstkritische Forschungsberichte zur "Dritten Welt", hrsg. von der 

Arbeitsstelle "Dritte Welt", TU Berlin), 207 S.

Der indonesische Autor hat eine langere Zeit in Deutschland gelebt und den Bil- 

dungsprozeB in europaischen Kulturen studiert. In seiner Dissertation, aus der dieses 

Buch hervorgegangen ist, geht er der Frage nach, ob die islamischen Lemgemein- 

schaften, die pesantren, die er aus persbnlichen Erfahrungen sehr gut kennt, die 

negativen Auswirkungen westlicher Bildungseinfliisse auffangen und zu einem 

Modell fur alternative Bildung ausgebaut werden kbnnten. Folgerichtig stellt er die 

pesantren in der Einleitung in ihrer historischen Entwicklung (sie entstanden bereits 

im 15./16 Jahrhundert) und kulturellen Bedeutung als landlich gepragte Bildungsin- 

stitution kurz vor. In Erganzung bereits vorliegender Untersuchungen zu den pe

santren mochte der Autor die Flexibility und die Reaktionen der pesantren auf 

gesellschaftlichen Wandel herausstellen. Dazu ftihrte er selbst mehrere Feldfor- 

schungen durch. Erfahrungswerte aus Theorie und Praxis, so betont der Autor in der 

Einleitung, hatten ihn zu der Uberzeugung gebracht, "daB weder der islamisch ge

pragte pesantren-R>Qxc\ch noch der euro-amerikanisch gepragte modeme Bildungs- 

bereich ohne wechselseitigen Bezug entwicklungstrachtig sind" (S. 24).
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In dem 2. Teil, einer theoretischen und kulturvergleichenden Analyse, werden zu- 

ndchst pragende Momente der Industrialisierung Europas (Entwicklung der Wissen- 

schaft, B^deutung der Landwirtschaft fur die Industrialisierung), dann die Heraus- 

bildung des Industrie-Menschen und schlieBlich die Institution Schule und die Ge- 

schichte des Lehrplans im europaischen historischen ProzeB untersucht. In diesem 

kurzen Uberblick uber die Herausbildung der europaischen Industrie- und Leis- 

tungsgesellschaft geht es dem Autor vor allem um den AnpassungsprozeB und Ver- 

haltenswandel der Menschen im europaischen IndustrialisierungsprozeB (Identifika- 

tion des Menschen mit gesellschaftlich gestellten Anforderungen) und um die 

grundsdtzliche Umgestaltung der Erziehung. Dieser europaischen' Entwicklung stellt 

der Autor dann die auBereuropaischen Gesellschaftsstrukturen entgegen, in denen - 

in Berufung auf M. Sahlins (Kultur undpraktische Vernunft, Frankf./M. 1881) - das 

Verwandtschaftssystem das Konstruktionsprinzip der sozialen Organisation ist. 

Wahrend der Autor hier Sahlins bemuht, um (iber eine spezifische Interpretation von 

Kultur (insbesondere von Rationalitat) eine Briicke zwischen industriellen und 

nichtindustriellen Gesellschaften zu schlagen, betont er in Verhaltens- und Bil- 

dungsstrukturen die Andersartigkeit der javanisch-islamischen und europaischen 

Kulturen. In dem Abschnitt zur nichtindustriellen Bildung und zu industriellem 

Bildungstransfer betont der Autor, daB die Ubemahme des europaischen Bildungs- 

und Wissenssystems eine auBerliche und rezeptive Ubemahme war, daB die Absol- 

venten mit Denkweisen und Techniken fur Problemlosungen ausgestattet wurden, 

die den Verhaltnissen in den Entwicklungslandem nicht entsprachen.

Diese Argumentation wird dann in dem 3. Teil vertieft, in dem der Autor Erziehung 

und Bildung in Indonesien in den einzelnen historischen Phasen (islamisches Men- 

schenbild und traditionelle Bildung, koloniale Bildungspolitik, Bildung im unab- 

hangigen Indonesien) untersucht. Seine Ausfuhrungen zu den Grundmerkmalen 

javanisch-islamischer Erziehung, insbesondere zu den einzelnen Aspekten eines 

islamischen Menschenbildes und zur traditionell-javanischen Erziehung, aber auch 

die Auswahl der bekannten Fakten zu den folgenden Abschnitten verdeutlichen das 

Bestreben des Autors, die Spezifik der javanisch-islamischen Kultur (einschlieBlich 

der Stereotypen von Eintracht und Harmoniestreben in der javanischen Gesellschaft) 

in den Vordergrund zu riicken. Die europaischen Bildungseinfliisse haben nach der 

Erringung der Unabhangigkeit dann zu einem staatlichen Schulsystem nach hollan- 

dischem Modell gefuhrt, das den gesellschaftlichen Anforderungen nicht entspricht 

und reformiert werden muBte. Wie aber sollte die Bildungspolitik verandert werden? 

Der Autor sieht einen Weg. Er schlieBt diesen Teil mit den Taman-Siswa-Schulen, 

die (1922 gegriindet) einen Versuch zur Synthese von indonesischen, indischen und 

europaischen Bildungselementen darstellten und auch heute noch ein Vorbild fur die 

Integration von einheimischen und fremden Bildungsgrundsatzen sein konnten.

Im 4. Teil stellt der Autor dann die pesantren selbst in den Mittelpunkt seiner Erbr- 

terungen. Er beleuchtet den historischen Hintergrund, die Rolle der kyai's als Lehrer 

und informelle Fiihrer im Dorf, Inhalt und Lehrmethoden der pesarttrew-Erziehung 

und die Reaktion der pesantren auf das schnell wachsende staatliche Schulsystem. 

So verbinden pesantren ihre Ausbildung in spezifischer Weise mit dem staatlichen 

Curriculum oder orientieren sich auf Sonderprogramme im Gesundheitsbereich, zur
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Dorfentwicklung, zur handwerklichen und landwirtschaftlichen Qualifizierung usw. 

Der Autor schluBfoIgert, daB die pesantren nach wie vor eine Schltisselstellung 

einnehmen, macht dazu aber leider keine quantitativen Angaben. Der pondok-pe- 

santren Pabelan aber, wo der Autor eigene Untersuchungen durchfuhrte, wird dem 

Leser auf sechs Seiten mit konkreten Zahlen als ein anschauliches Beispiel von der 

Entwicklung und den Problemen einer landlichen islamischen Lemgemeinschaft 

vorgestellt. Der Autor, der hervorhebt, daB sich das Verhalten der Bevblkerung im 

EinfluBbereich der pesantren vom westlichen Produktions- und Leistungsverhalten 

abhebt, wendet sich im gleichen Teil den Verhaltensweisen in traditionalen, islami

schen und modemen Erzahlungen zu, aus denen er Einstellungen zur Arbeit, Zeit- 

vorstellungen und Erwartungen herausfiltert. Er mbchte damit das europaisch- 

ethnozentristische Denken relativieren (S. 161). Da er aber die Auswirkungen der 

Industrialisierung, die stadtische Entwicklung und sozialen Konflikte nicht in diese 

Uberlegungen einbezieht, verdichtet sich der Eindruck, daB die pesantren mit ihren 

persbnlichen Beziehungsgeflechten als Modell fur den gesamten Modemisie- 

rungsprozeB Indonesiens gerechtfertigt werden sollen. Der uniibersehbaren Ideali- 

sierung der pesantren in dem vorliegenden Buch setzt der Autor im Resumee dann 

doch noch eine skeptische Haltung entgegen, die sich auf die Entwicklung und Um- 

setzung von modemisierenden Konzeptionen und Strategien durch die pesantren 

selbst bezieht. Die nackten Realitaten (die Zuspitzungen der sozialpolitischen Ent- 

wicklungen der 90er Jahre sind in der Arbeit nicht mehr beriicksichtigt) haben den 

Autor am SchluB zu dieser Aussage gezwungen.

Das Buch wendet sich an Leser, die sich fur Erziehung und Bildung in Indonesien 

und der "Dritten Welt" sowie fur Fragen der kulturellen Begegnung zwischen Ost 

und West interessieren.

Ingrid Wessel

Oriental Studies in the 20^ Century: Achievments and Prospects.

Abstracts of the Papers of CIS Scholars for the 35^ ICANAS (Buda

pest, Jul. 7-12,1997), 2 Bde.

Moskau: Institut vostokovedenija RAN & Obscestvo vostkokovedov RAN, 1997, 

415 S.

Die beiden hier angezeigten Konferenzbande enthalten die Zusammenfassungen 

("abstracts") derjenigen Vortrage, die von Wissenschaftlem aus Staaten der GUS im 

Rahmen der 35th International Conference on Asian and North African Studies 

(kurz: ICANAS) vom 7.-12. Juli 1997 in Budapest gehalten worden sind, insgesamt 

uber 200 an der Zahl. DaB es angesichts einer derartig groBen Anzahl von Beitragen 

im Rahmen dieser Besprechung nicht mbglich ist, auf jeden davon einzeln einzuge- 

hen, beschranke ich mich im folgenden darauf, eine - natiirlich rein subjektiv und 

aufgrund der besonderen Interessenlage des Rezensenten getroffene - Auswahl 

daraus vorzustellen, die aus Vortragen zu den folgenden vier Sachgebieten besteht: 

(a) Geschichte und gegenwdrtige Probleme der Asienwissenschaften in der GUS


