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den alteingesessenen Eliten beherrschten 

Staatsamter erhielten, wurden sie zu Tragem 

radikaler politischer Bewegungen, ein Pro- 

zess, der auch in anderen asiatischen Lan- 

dern in ahnlicher Form verlief. Unter den 

Absolventen waren so bekannte Personen 

wie Golbud-Din Hekmatyar, Ahmad Schah 

Mas'ud Oder Hafizullah Amin. Wie an ande

ren Kapiteln auch, so lasst sich besonders 

am soeben erwahnten Kapitel aufzeigen, 

dass der Autor die inhaltliche Verdichtung 

und Konzentration des breiten Themas auf 

die fur den mit der Geschichte Afghanistans 

nicht vertrauten Leser anknupfungsfahigen 

Allgemeinwissensbestande ausgerichtet hat.

Ebenso fallt an der vorgelegten Darstellung 

positiv auf, dass das Paradigma des Natio- 

nalen nicht iibermaBig strapaziert wird, was 

angesichts der unangetasteten Gultigkeit 

tribaler Strukturen in Afghanistan auch 

kaum erklarend erscheint. Durchgangig 

behandelt Schetter den Einfluss des Islam 

auf die Entwicklung des Landes auf ver- 

schiedenen Ebenen. Interessant ist, dass der 

Autor in der sowjetischen Kriegspolitik der 

'verbrannten Erde' von 1979/80 und der 

daraus resultierenden Fliichtlingsbewegun- 

gen der Paschtunen Richtung Pakistan einen 

entscheidenden Faktor fur die Hinwendung 

vieler Fliichtlingsleidtragenden zum Islam 

sieht. Die vom Afghanistankrieg besonders 

betroffenen paschtunischen Nomaden erleb- 

ten in den pakistanischen Fluchtlingscamps 

eine schmerzliche Schwachung ihrer Organi- 

sationsformen und Ideale und wandten sich 

teils den militanten Vorstellungen des Islam 

zu. Uberzeugend tritt der Autor hinter aktu- 

elle Erklarungsversuche fur die Etablierung 

des Taliban-Regimes zurilck und fuhrt hier 

als mafigebliche Faktoren das Interesse 

Pakistans, Saudi-Arabiens sowie die ameri- 

kanischen Wirtschafts- und Sicherheitsinte- 

ressen an. Die Taliban stellten allein durch 

ihre Prdsenz eine Hiirde fur die weitere 

Ausbreitung des schiitischen (iranischen) 

Islam dar. In einem eigenen Kapitel wird der 

Ausblick in die Zukunft des Landes vorge- 

stellt. Dieser fallt wenig hoffnungsvoll aus.

Als Orientierung fur eine erste nahere Be- 

schdftigung mit der aktuellen Situation in 

Afghanistan bietet die vorliegende Darstel

lung eine niitzliche Hilfe.
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In den politischen Analysen der Regierungs- 

systeme in Siidostasien wird eine Bipolaritat 

zwischen autorithren und demokratischen 

Regierungen vielfach vorausgesetzt und 

damit verbunden auch eine entsprechende 

Analyse der jeweiligen Gegenreaktionen. 

Mit Challenging Authoritarianism in 

Southeast Asia gehen Sumit K. Mandal und 

Ariel Heryanto in dieser Vergleichsstudie 

Malaysias und Indonesiens einen anderen 

Weg: Der Fokus liegt hier nicht auf der 

Untersuchung formaler politischer Struktu

ren und Erscheinungsformen autoritarer 

Regierungssysteme. Das Buch widmet sich 

als eine der ersten Gegenwartsstudien der 

beiden Lander nach 1998 vielmehr jenen 

sozialen Kraften, die nicht auf den ersten 

Blick flir Anderungen im politischen System 

kampfen, deren Arbeit aber dennoch bemer- 

kenswerten Einfluss auf die gesellschaftspo- 

litische Entwicklung hat. In den einzelnen 

Kapiteln werden die Rollen von Intellektu- 

ellen aus der Mittelschicht, zivilgesell- 

schaftlichen Akteuren, Industriearbeitem, 

religiosen Aktivisten, Frauenrechtlerinnen 

und Kiinstlem untersucht und dabei die 

unterschiedlichen Formen gesellschaftlichen 

Protests in Indonesien und Malaysia, deren 

Urspriinge und Auswirkungen aufgezeigt.

Die einzelnen Kapitel, die hier kurz angeris- 

sen werden, eint der Anspruch und die He- 

rangehensweise, dass gesellschaftliche Ana

lysen nicht nur breit angelegt, sondem dar-
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uber hinaus auch selbstkritisch sein und 

Differenzen abbilden sollten.

Im Eingangskapitel legen Mandal und Hery- 

anto dar, welche Herausforderungen es 

gegen die dortigen autoritaren Systeme 

gegeben hat, beispielsweise die in beiden 

Landem unterschiedlich formierten Refor- 

masi Gruppierungen. Es wird aber auch 

gezeigt, mit welchen Mitteln die Systeme 

breite gesellschaftliche Bewegungen aus- 

bremsen konnten, was anhand des prakti- 

zierten Otherings untersucht wird.

Ariel Heryanto zeigt, dass die intellektuellen 

Mittelschichten durchaus als oppositionelle 

soziale Krafte agieren konnen, wenn be- 

stimmte historische Parameter gegeben sind 

und fuhrt hierbei die Industrialisierung unter 

den autoritaren Regierungen Malaysias und 

Indonesiens an. Die Beschrankungen und 

Moglichkeiten gesellschaftlicher Akteure, 

die sich hieraus ergeben haben, sind fur die 

Untersuchung dieser Krafte unerlasslich.

Philip Kellys Studie industrieller Zonen in 

der Peripherie der Hauptstadte am Beispiel 

Penangs und Batams macht deutlich, wie 

sehr die jeweilige Geschichte, die gesell- 

schaftlichen Institutionen und kulturellen 

Orientierungen die Herausbildung zivilge- 

sellschaftlicher Strukturen pragen. Er ver- 

gleicht dabei NGOs in diesen, von ihren 

Ausgangssituationen sehr unterschiedlichen 

Gebieten in Hinblick auf Infrastrukturent- 

wicklung, soziale Zusammensetzung und 

historische Einfliisse.

Vedi R. Hadiz sieht die Entstehung von 

Arbeiterbewegungen ebenfalls in keiner 

einfachen oder vorhersehbaren Entwicklung. 

Er fuhrt an, dass die Nichtteilhabe an dem 

politischen Leben es sehr erschwert habe, 

ein zusammenhangendes und unabhangiges 

Gegengewicht zum Staat auszubilden. Er 

weist in diesem Zusammenhang auch auf die 

Widerspruche der Globalisierung hin, die es 

auf der einen Seite intemationalen Konzer- 

nen ermbglichten, bei den Regierungen auf 

Restriktionen von Arbeiterrechten hinzuwir- 

ken, auf der anderen Seite jedoch nicht dazu 

gefuhrt haben, dass transnationale Solidaritat 

von Arbeitern entstand, was am Beispiel von 

malaysischen Gewerkschaften und dem 

Verhalten indonesischer Arbeiter dargestellt 

wird.

Norani Othman zeigt, dass die Demokrati- 

sierung einer islamischen Politik und Gesell

schaft auf der Agenda islamischer Aktivisten 

in Malaysia und Indonesien zwar eine vor- 

rangige Stellung einnimmt, bezweifelt aber, 

dass in einem elitaren Ansatz die existieren- 

den islamischen Gruppen in substanzieller 

und lang anhaltender Weise gepragt werden 

konnen. Im Gegensatz dazu legt Melani 

Budianta dar, dass Frauenrechtlerinnen in 

Indonesien deutliche Herausforderungen an 

den existierenden geschlechterbestimmten 

Charakter von gesellschaftlichen Beziehun- 

gen stellen und dies in einem viel groBeren 

MaBe Auswirkungen habe als der Zugang 

von Frauen wie Megawati zu den hochsten 

Staatsdmtem.

Mandal legt eine breitgefacherte Analyse des 

Engagements gesellschaftlich engagierter 

Kiinstler in einem autoritaren System vor. Er 

stellt fest, dass diese dabei vielfaltig soziale 

Grenzen wie gesellschaftliche Schichten, 

Religion oder Ethnizitat iiberschreiten und in 

ihrer Gesamtheit, auch wenn sie dabei nicht 

immer direkt kooperieren, vielfaltige Her

ausforderungen an das System dargestellt 

haben. Die einzelnen Beitrdge bestechen 

durch ihre konsequenten Analysen und 

Kritik an schwammigen, aber oftmals der 

Einfachheit halber reproduzierten Begriffe 

und Konzepte wie race, culture oder iden

tity, und vermeiden es, komplexe soziale 

Strukturen in einfache Schemata von "Wirt- 

schaft", "Politik", "Geschlecht", "Religion" 

oder "Kultur" zu pressen, da die Herausfor

derungen gegenuber autoritaren Systemen 

gerade aus den Schnittmengen dieser Berei- 

che kommen. Die Vielschichtigkeit der 

Analysen macht dieses Buch nicht nur fur 

Siidostasienwissenschaftler interessant, 

sondem auch fur Soziologen, Politologen 

oder Kulturwissenschaftler.

Frederik Holst


